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l. Den Oereinsvorstand
bildeten im Jahre 1910/1911 folgende Herren-

Friedrich Soeding, Fabrikbesitzer, Vorsitzender

Professor Franz Emil Brandstäter, stellv. Vors.

Fr. Wilh. Aug. Pott, Buchdruckereibesitzer, Schriftführer

Professor Hermann Kunisch, Museumsverwalter

Theodor Kettler, Sparkassendirektor, Kassenführer

lln. Gustav Haar mann, Oberbürgermeister

Friedrich Loh mann, Fabrikbesitzer.

Eugen Rollmann, Königlicher Bergrat

Professor vn. AdolfHof

Stadtrat Wilhelm Dönhoff, Bierbrauereibesitzer. in Witten

Gustav Brinkmann, Fabrikbesitzer

Dietrich Friemann, Fabritdirektor

Stadtrat Aug. Albert, Kaufmann

Karl Franzen, Architekt

Albert Hemsoth, Fuhrunternehmer

Er n st Schubert, Stadtbaurat

Ewald Overhoff, Markscheider

Moritz Hans, Rentner

Gustav Nachrodt Kaufmann

Mersmann, Ehrenamtmann in Herbede

Hermann Franken, Fabrikbesitzer in Schalke.

Fritz Frieg, Amtmann a. D. in Krukel.

Königlicher Polizeipräsident und Landrat Gerstein in Bochum,

vn. meck. Karl Faber in Bochum.

II. Der Oerwaltungsrat für die Angelegenheiten
des Märkischen Museums

III. Ehrenmitglieder:
ann, Rentner in Wiesbaden.

bestand aus den Herren:

Fr. Soeding in Witten.

F r. W i lh. A u g. P o t t, Buchdruckereibesitzer in Witten.

Fritz Frieg, Amtmann a. D. in Krukel.

Fritz Lohm



IV. Ordentliche und außerordentliche Mitglieder.

Albrin-1 hausen, Post Bommerholz.

1. Schwerter, Lehrer.

Almerfeld bei Almc.

2. Dönhoff, Paul.

Alten-Bochnm.

3. Schlüter, C., Rektor.

Altendorf.

vr. Möllcnep, W., Arzt.

Annen.

5. Abs, glich., Direktor.
6. Bonnermann, W.
7. Craeiner, H., Rentner.
8. Drees, Amtmann.
9. Gunedler, Prokurist.

1V. Knapmann, Herm., Fabrikbesitzer.
11. Maiwcg, W., Bauunternehmer.
12. Iii-, msä. Reschop, Arzt.
13. vr. luocl. Richter, Arzt.
14. Ruhfus, Prokurist.
15. Würkert, Sparkassen-Rendant.

Ans der Schanze l>. Langenschwolbach.

16. Bergcr, Louis.

Barmen.

17. Luhn, Aug., Seifcnfabrikant.
18. Schütte, Georg, Fuhrunternehmer.

Berlin.

19. Brockhusen, Apotheker, IV 15,
Fasanenstr. 50.

2V. von Dücker, Oberlt. 4. Gardc-Ngt- !

21. Lohma nn, Carl.
22. vr. mock. Krüger.
23. Spring orum, Direktor.

Berlevnrg.

21. Hinsbcrg, Pastor.
25. Hinsberg, M., Rentner.

Berncastel-Cucs.

26. vr. von Sobbc, Gcr.-Asscssor.

Blankenstein.

27. Gethmann, C., Rentner.
28. Nagel, Direktor.
29. Petring, H., Hotelbesitzer.
3V. Pnth zun., H„ Fabrikbesitzer.
31. Engels, Direktor.

Bochnm.

32. vr. Baare, Wilh.33. BochuincrAnzeigcru.Gcncral-Anzciger.
31. Borbet, Kaufmann.
35. Burgdorf, H., Restaurateur.
36. Diekamp, Rechtsanwalt.
37. Eickhoff. Gebr.
38. vr. mock. Fabcr.
39. Franken, Karl, Kunstschmiedewcrk.
1V. Füszmann, Adolf.
11. Gellhorn, Werner.
12. Gerte, Anton, Dachdeckermcistcr.
43. Gerstcin, Königlicher Landrat.
44. Haarmanu, Fr. Spark.-Rendant.45. Herbst, Stadt-Rendant.
46. Kerper, Fr., Rektor.
47. Köllermann, L.
48. Lange, E.
49. vr. Löbker, Geh. Rat.
5V, Maaß, Ingenieur.
51. Neuiiiann, Fr., Stadtbaumcistcr.
52. Osterinann, Chr., Kaufmann.
53. Reinshagen, Aug., Fabrikbesitzer.
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54. Dr. Roemcr, Justizrat.
55. Robert, Architekt.
56. Rum meld, Lehrer.
57. Schulte, Stadtchcmikcr.
58. von Sobbe, Köuigl. Ober-Bcrgrat.
59. Stegmauu, Carl.
60. Velten, Fr., Rcstaurateur.
61. Wicsenbrock, Direktor.

Bommern.

62. Barrh, Lconh., Kaufiuauu.
63. Brinkhoff, Emil.
64. Friclinghaus, Aiutiuaun.
65. Gölte, W., Ockonom.
66. Dr. nroä. Kolbe, Arzt.
67. Kozlvwsky, B.,Ww. gb. Ruhruianu.
68. Lohmann, Gutsbesitzer.
69. Schlüter, C., Ingenieur.
70. Schulte, A.
71. Schweißfurth, Rektor.

Bonn a. Rhein.

72. Gerstein, KuappschaftS-Dircktor.
73. Haarmann, Brauereibesitzcr.

Brand i. Sachsen.
74. Althoff, Ingenieur.

Breckerfeld.

75. Stcinbach zun., C., Kaufmann.

Brünninghausen.
76. Freiherr von Romberg.

Cabel i. Wests.

77. Klaggcs, W., Fabrikant.

Camen.

78. Funke, Bergrat.

Charlottenburg.
79. Rüping, Max.

Coblenz.

80. Mallinkrodt, Rig.-Assessor.
Adamsstraße 5.

Cöln a. Rhein.

81. Falk, Julius.
82. Dr. zur. Gust. von Malliukrodt.

Crengeldanz.
83. Bockholt, Diedr., Oekouoin.
84. Flottmann, D., Kaufmann.

Crone.

85. W ah manu, Hch., Bäckermeister.

Dahlhausen.

86. Hilgenstock, G.
87. Falke, Amtmann.

Derne.

88. Faust, Markscheider.

Dortmund.

89. Barrich, Fritz, Lehrer.
9V. Brügmann.
91. Crüwell, W.
92. Funcke, Fr., Apotheker.
93. Dr. Gottschalk, Jnstizrat.
94. Haarmann, Geheimer Justizrat.
95. Kleine, Stadtrat.
96. Kleine, Berg-Assessor u. Direktor.
97. Reinhardt, Direktor.
98. Rose ä Cie.
99. Ruhfus, Dr., Wilhelm.

100 Stade, Hch.
101. Wcnkcr, Hch.
102. Wiskott, W., Bankier.

Düren.

103. Düren, Hch., zu Düren, Ww.
104. Schulte-Stcinberg, Hugo.

Düsseldorf.
105. Dr. ruock. Bröcking, Hans.
106. Gravemann, Kommcrzicnrat.
107. Grevel, Wilh., Rentner.
108. de Mhn, August, Schcibcnstr. 24.
109. Wever. Paul, Ingenieur.



Eickel.

110. Hillsmann, H.
111. Thiemann, H.

Engers.
112. Baumann, Alfr., BahnhofS-

Rcstanratenr.

Esborn.

113. S chnltc-Rahdc, Gutsbesitzer.

Essen.
114. Baxter, Fcrd., gieisender.

Gclsenkirchcn.

115. Franken, Herni., Fabrikbesitzer.
1>6. De. moä. Limper, Kreisphysikns.
117. vr. Wallerstcin, Augenarzt.

Gevelsberg.
118. Brocking, Carl.
119. Huth, Hcrm., Fabrikbesitzer.
120. Zünders, Aug., Brancreidircktor.

Gladbeck i. W.

121. Frielinghaus, Aeols, Kgl. Berg-
Inspektor.

Grnndschöttel.

122. Feldhans, Fr.
123. Müller, Jnl.
124. Quast, Wilh., Wwe.
125. gküping, G.
126. Schüttler, Wwe.

Hagen i. W.
127. Birk, C. 8., Kaufmann.
128. Eicken, Ewald, Kommerzicnrat.
129. Funke snn., Wilh., Kommerzicnrat.
130. Hartmann, Landrat.
131. Kerkhoff, Gust., Kaufmann.
132. 8 oh mann, Referendar.
133. 4>e. mgä. Maiweg, Sanitätsrat.
134. Perkcr, Wilh., Kaufmann.

135. Peters, Louis, Kaufmann.
136. Post, Alex, Fabrikbesitzer.
137. Proll, C., Fabrikbesitzer.
138. Putsch, Herm., Fabrikbesitzer.
139. Socding, Ernst, Fabrikant.
140. Stahlschmidt, Ferd. Fabrikant.
141. Stapclmann, E., Kaufmann.
142. «stern, Max, Bankier.
143. Voormann, C., Fabrikbesitzer.
144. Zur Nedden, Gerichtsrat.

Hamborn l>. Ruhrort.
145. Sest, Adolf, Apotheker.

Hamm i. W.

146. Servacs, Hugo, Direktor.
147. Bogel, Adolf, Oststr. 65.

Harpen.
148. 8 eich, Pastor.

Haspe.
149. Lange, Gust., Wwe.

Hattingen.
150. Florschütz, Landrat.
151. Hemke, Aug., Fabrikbesitzer.
152- Hilgen stock, G.
153. Hundt, C., scl. Wwe.
154. Mcierpetcr, Pfarrer und Superin¬

tendent.

Hans Ruhr l>. Schwerte.

155. Frhr. v. Rheinbabcn, Major a. D.

Hans Schede b. Wetter.

156. Frau Wwe. P. Harkort.

Henrich enbnrg.
157. Vaester, Gutsbesitzer.

Herbede.

l58. Brinkmann, Fr., Bierbrauerei-
besitz er.



159. Hcngstenberg, Fr.
16V. Koenigs, Adolf, Apotheker.
161. Lohmann, Ernst, Fabrikbesitzer.
162. Mersmann, C., Ehren-Amtmann.
163. Stratmann-Voestc, Fr.
161. Buschmann, Otto, Gutsbesitzer zu

Kleinherbede.

Herdecke.
165. Eckardt, Emil, Fabrikbesitzer.
166. Grave, Ferd., Braucreibesitzer.
167. Masihöfcr, Hciur., Eisenbahn-

Assistent.

Herne.
16s. Dickmann, Rechtsanwalt.
169. Halbach, Fr., Buchdruckcreibcsitzcr.
17V. Schlenkhoff, L.
171. vr. Schulte vom Esch.
172. vr. Vogeler, Baukau-Hcrne.

Heven.
173. Hasse, Lehrer, Wwe.
174. Lapp, Hauptlehrcr.
175. Oberhans, Lehrer.
176. Schultc-Ostermann, A., Guts¬

besitzer.
177. vr. mock. Straube, A., Arzt.

Höxter.
178. Professor Schumacher.

Hohenlimbnrg.
179. Boecker, Phil.
18V. Menzel, Hans, Bürgermeister.

Hombrnch.

181. vi-, mock. Bolte, Arzt.

Horchhcim bei Coblcnz.
182. Schmidt, Carl Fr.

Hordel b. Bochum.
183. vi-, Haarmann gut. Spickmann.
181. Hiddemann, Landwirt.

Iserlohn.
185. vr. Breuer, Fabrikant.
186. Kirchhoff, Fricdr., Fabrikant.
187. KrciSansschnß.
188. Vormann, Adolf.
189. Wcpdekamp, Alexander.

Kirchen n. i>. Sieg.

19V. Stein, Otto, Fabrikbesitzer.

Krnkel.

191. Fricg, F., Amtmann a. D.

Langendreer.
192. Gimmerthal, F. A., Buchhändler.
193. Grügclsicpe, Pfarrer.
191. Haarmann, Georg,Metzgermelster.
195. Krcbber, Rektor.
196. vr. mock. Mai weg, Arzt.
197. Rösch, Lehrer.
198. Schultc-Frenking, Ww.

Langerfeld.
199. Henkels, Alb., Fabrikant.
20V. Henkels, Ernst, Kaufmann.
2V1. Wülfing, Otto, Kaufmann.

Linden.

2V2. Moll, Hcrm.F.Wirt.

Lintorf b. Düsseldorf.

203. Mcrckens, Rob, Kaufmann.

Linz o. Rh.

2V1. Secgncr, Fr.

Lüdenscheid.

205. vr. zur. Schmalenbeck, Rechts¬
anwalt.

Lünen a. d. L.

206. Pott ho ff, Fabrikbesitzer.



Lütgendortmund.

207. Wcstcrmann, Ehren-Amtmann.
Schwelm.

220. Sternenbcrg, Fabrikbesitzer.

Marburg a. d. Lahn.

208. Seippel, Max, Rentner.

Milspe.

209. vr. moci. Knapniann, Arzt.
210. Well erst) ans, Alb., Fabrikbesitzer.

Madras.

211. Gcrdes, Alb., Konsnl.

Münster.

212. Krcft, E., Fabrikbesitzer.

Niederwenigern.
213. Schulte, Robert.

Oberhansen.
214. Bolderink, H., Rentner.

Pernau-Livland lRußlandj.

215. Roderich Freih. Frcptag-Loring-
hovcn, Ehrenfriedensrichter und
Regierungs-Kominissar.

Paderborn.

210. Bischof vi-, Carl Jos. Schulte.

Rastenburg.
217. Pieper, Bürgermeister.

Rcading lPcnshltianicn).
218. Kracmer, L.

Remscheid.

219. Spenncmann, Emil.

Schwerte.

221. Barkhansen, Rechtsanwalt.
222. Fcldhügel, Oberlehrer.
223. Rohrmann, Bürgermeister.

Somborn.

224. Eh mann, W., Bauunternehmer.

Steinhansen.

225. Dünkclbcrg, W.,Zrittcrgutsbcsitzcr.

Stockum.

226. Berkhoff, Wilh., Landwirt.
227. Gröppcr, Wilh., Landwirt.
228. Grüncwald, Hanptlchrer.

Trier.

229. Schulte, Robert.

Volmarstein.

230. Schrocdcr, Aug., Fabrikant.

Vorhalle.
231. Düllmann, A.
232. Hülsberg, H.
233. Sicpmanu, Aug., Obcr-Bahn-

Assistcnt.

Wannen.

234. Winkelmann, A., Oekonom.

Wattenscheid.

235. vi-. Bonnin, L., Arzt.

Weitmar.

236. vonBcrsword-Wallrabe,Frei¬
herr und Königl. Kammcrherr.
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Westhofen.

239. Falkcuberg, Pfarrer.
240. v.-, msä. Klug. W.. Arzt.

Werne.

241. Kump mann, C.
242. Luther, Pastor.

Wetter.

243. Blank, Iul., Wwe.
244. Böunho ff, Emil, Kaufmann.
245. Goeckcr, Pfarrer.
246. Hengstcnberg, Pfarrer.
247. Vorsteher, G., Kommcrzieurat.

Wickede-Asseln.

248. De. Middclschultc, Arzt.

Wiesbaden.

249. Dünne backe, B- Wwe.
250. Lohmann, Fritz, Rentner.
251. Rüping, Otto, Kommerziell at.

Witten.

252. Albert, Aug., Kaufmann.
253. Albert, F. W., Fabrikant.
254. Albert, Otto, Kanfmann.
255. Allendorff, H., Iustizrat.
256. Bach, A., Apotheker.
257. Balken hol, Oberlehrer.
258. Balz, C., Lehrer.
259. Bansbcrq, Bernbard.
260. vr. msä. Behm, Arzt.
261. Bebrmann, Buchbäuvler.
262. Bergcr, Carl, Kaufinann.
263. Bcrkcrmann, W-, Oberlehrer.
264. Böcker, Gregor, Kaufmann.
265. de Boer, Hans, Kaufmann-

266. Bruno, Professor.
267. Bremine, Professor.
268. Blank, G., Kaufmann.
269. Blcnueiiianu, Gustav.
270. Blumberg, Fritz.
271. Boeckmaun, Lehrer.
272. vi-, mock. Böheiiucr, Arzt.
273. Bohdc, L., Metallgicszcrcibesitzer.
274. Boos, Gustav.
275. Borgmann, Fritz, Gastwirt.
276. Bor mann, Adolf, Kaufnlann.
277. Bormann, Herm., Buchhändler.
278. Born, I. H., Wwe.
279. vi-, moä. Boshamcr, Oberarzt.
280. Bottcrmann, zun., Gottfr., Bren-

nercibcsitzer.
281. Brabänder son., Fritz, Rentner.
282. Brabänder zun., Fritz, Brodfabrik.
233. Brandstäter, Professor.
284. Bredt, Viktor.
285. Brenscheidt, Otto, Architekt.
286. Bringewald, H„ Bnchvrnckerei-

b csitz er.
287. Brinkmann, A., Stadtrat.
288. Brinkmann, G., Stadtrat.
289. Brodt, Carl, Kaufmann.
290. Brodt, Otto, Lcvechändlcr.
291. Brodt, Wilh., Wirt.
292. v>-. ruock. Brocr, Arzt.
293. Buchthal, S., Kaufmauu.
294. Bullmaun, Schlachthof-Direktor.
295. Bürhaus, Adolf, Kaufmann.
296. Busc, Wilh., Betriebsführer a. D.
297. Cron, Fr., Drogist.
298. Lc Claire, August, Goldschmied.
299. Le Claire, Louis, Kaufmann.
300. Däche, Architekt.
301. Dahms, Otto, Gärtner.
302. Deppe, Pfarrer.
303. Dcppcnwiese Schcvc, Jnsta

latiousbureau für Elektrotechnik. -
304. Demtröder, Agnes,Frau,Friseur

Salon.
305. Dickel, Otto, Drechslcrmeister.
306. Dönhoff, Herm., Brauercibesitzcr.
307. Dönhoss, Wilh., Brancrcibesitzer

und Stadtrat.
308. Drechen, Molkerei-Inspektor.
309. Ebel, Postdirektor.
310. Eckardt, Carl, Kaufmauu.
311. Eckardt, Wilh., Älumenhandlung.
312. Eckhardt, Wilh., Zigarren¬

handlung.
313. Ehrmann, Fcrd., Stadtrcntmeistcr.
314. Eichengrün, S.
315. Eichhorst, Fr.

Wengern.
237. Lind, Otto, Gutsbesitzer.

Wesel.

238. Schubert, August, Rentner.



316. Eickc, Adolf, Gärtner.
317. Engelhardt. Rektor.
318. Erdmann, Apotheker.
319. Fahr Winkel, Ang., Fabrikant.
320. Fahrwinkcl, Otto, Rentner.
321. Falkcnroth, Fr., Ladcmeistcr.
322. Fantsch, Justizrat.
323. Feldmann, Fr., Musik u. Tanzl.
324. Fischer, Aug., Kaufmann.
325. vi. F l c h i n g h a u s, AmtSgerichtsrat.
326. Flick, Carl, Uhrmacher.
327. Focrst, Mar-, Gerichts-Asscssor.
328. Franzen, Carl, Architekt.
329. Fr eise Winkel, Lehrer.
33l). Friemann, Direktor.
331. Friemann, Prokurist.
332. Fröhling, Wilh., Friseur.
333. Fügner, C., Hauptlchrer.
334. Füutmann, Reiuh., Kaufmann.
335. Gallads, W., Kaufmann.
336. Gclbke, Aug., Schrcinermeistcr.
337. Gerling, Heiur., Uhrmacher.
338. Gerhardts, Karl, Stuckateur-

mcistcr.
339. Geyer, Alfred, Fabrikant.
340. Gieling, Hotelbesitzer.
341. Goebel, Fr., Hofphotograph.
342. Goycrt, Hch., Lehrer.
343. Graesc, Carl, Kaufmann.
344. Gracfe, H. L., Weinhändler.
345. Graefe, Rud., Buchhändler.
346. Grüthling, Wilh., Ntetzgermstr.
347. Glitz, Carl, Oberingenieur.
348. Gutzmanu, D., Professor.
349. Haar mann, Ewald, Metzgcr-

meister.
350. Haarmann, Lehrer am Real¬

gymnasium.
351. Haarmann, Jnl., Bäcker u. Wirt.
352. Hackländer, Wilh., Direktor.
353. Hager, Herm., Lederhändlcr.
354. Hanf, Moritz, Rentner.
355. Haren, G., Lehrer.
356. Heuer, Apotheker.
357. von der Heide, Emil, Bankier.
358. Heilbrun. Ernst, Kaufmann.
359. Hcringhaus, E., Fahrstciger.
360. Herz stein, Isidor, Kaufmann.
361. Hemmer, Carl, Kaufmann.
362. Hemsoth, Wilh.Wwe.,Fuhrgeschäft.
363. Hemsoth, Albert.
364. Henke, Carl, Ingenieur.
365. Hesse, Aug., Bahnhofsrcstaurateur.
366. Hoffmann, Aug., Tiefbau-Unter¬

nehmer.
367. Hirsch, Carl, Kaufmann.

363. Hirse, Hch., Lackierer.
369. Hochkeppcl, Hermann, Kaufmann-
370. Homberg, Heinrich, Kaufmann.
371. Honer, Ernst, Konditor.
372. Professor vr. Hof.
373. Höpcr, Carl, Heilgchülfe.
374. Höper, Fritz, Dentist.
375. Höper, Hch., Zahnarzt.
376. Ho mann, Professor.
377. Hummrich, Wilh., Kaufmann.
378. Jauson, Gnst., Schreinermeister.
379. Jooster, Fr., Landwirt.
380 Kaditz, Pastor.
381. Kcllermann, Pfarrer.
382. vi-, moä. Kcmpermann.
383. Kettlcr, Th., Sparkassen-Direktor.
384. Klinker, Fritz, Kaufmann.
385. Klöpper, Hch., Prokurist.
386. Koenig, Rud., Direktor.
387 Köster, Wilh., Kaufmann.
388. Kötz, Pfarrer.
389. Klutmannn, Adolf, Fabrikbesitzer.
390. Klntmanu, Georg, Fabrikbesitzer.
391. Korfmann, Hch., Witwe.
392. v. Koenig, Fr., Präses.
393. Koenig er, Hermann, Rentner.
394. Koester, Wilh. Hch., Kaufmann.
395. Koctzold, Beruh., Buchhändler.
396. Kellcrhoff,Aug.,Brcnncrcibesitzer.
397. Kramm, S., Pastor.
398. Kraushaar, Ewald, Wirt.
399. Krcnzhage, Ed., Musikdirektor.
400. Krumme, Aug., Kaufmann.
401. Krüger, Herm., Buchhändler.
402. Kupp er mann, D., Rentner.
403. Kürschner, Fr., Kaufmann.
404. Kumps, Ernst, Direktor der städt.

höh. Mädchenschule.
405. Kunisch, Professor.
406. Lau gelittig, G., Kaufmann.
407. Laue, I. Bürgermeister.
408. Lcesemann, B., Pfarrer.
409. Lefarth, Fr., Pfarrer.
410. Leye, Hch., Kaufmann.
411. Lisch cid, Adam, Kaufmann.
412. Lindcnbaum, S., Kaufmann.
413. Lindcmann. E., Kaufmann.
414. Locscwitz, I., Ingenieur.
415. Loh mann, Max, Kaufmann.
416. Loewenstcin, Eduard, i. F. Gebr.

Kaufmann.
417. Loewcnstein, Sally, Kaufmann-
418. Locwenstein, Selinar, Kaufmann.
419. Lnckemeyer, W-, Installateur.
420. Lünenbürger, Fried., Rentner.
421. Luhn, Wilh., Buchhändler.



422. vi-, weck. Marx, Arzt.
423. Mager, Oberlehrer.
424. May, Ernst, Melkermeister.
425. Mayberg, Carl, Direktor.
426. Mahlberg, Hubert, Hotel Monopol.
427. Menzel, Carl, Senffabrikant.
428. Merckens, Direktor.
42g. Methler, Wilh., Kaufmann.
430. Meyer, Carl, Rentner.
431. Moll fem,, F. W.
432. Moll, Waldemar, Kesselfabrikant.
433. Müllensiefen, Hcrm., Wwe.
434. Müllensiefen, Hch.Fabrikbesitzer.
435. Müllensiefen, Thcod., Kommer-

zienrat und Stadtrat.
436. Dr. Müllensiefen, Thcod.,Fabrik¬

besitzer.
437. Müllensiefen Herin.,Fabrikbesitzer.
438. Nachrodt, Gust., Kaufmann.
439. Nachrodt, Albert, Kaufmann.
440. Nasch er, Hugo, Ingenieur.
441. Ncuhaus, Ernst, Fabrikbesitzer.
442. Osten, W., Lehrer.
443. Ost er mann, Lehrer am Real¬

gymnasium.
244. Ovcrhoff, Ewald, Markscheider.
445. Dr. msä. Overbeck, Sanitätsrat.
446. Pfannschilling, L., Zigarren-

Handlung.
447. Pipo, L., Kaufmann.
448. Pott, August, Buchdruckereibesitzcr.
449. Dr. Pott, Rechtsanwalt.
450. Redger, Bildhauer.
451. Rehr, Amtsgerichtsrat.
452. Rcnsinghoff, Carl, Stadthaupt-

kasscn-Kassierer.
453. Rcnsinghoff, Friedr., Spa rkassen-

Kontrollcur.
454. Reschop, Walter, Kaufmann.
455. Reunert, Gnst. Firma.
456. Rocholl, P., Geheimer Justizrat.
457. Röhlich, F. W., Lehrer a. d. höh.

Mädchenschule.
458. Rösener, Realgymn.-Lehrer a-D.
459. Rösler, Rektor.
460. Röder, Friedr., Kinomatogr.-Bcs
461. Iiosenbcrg, Moritz, Kaufmann.
462. Rosenberg, S., Kaufmann.
463. Rosenkranz, Rud., Metzgermeister.
464. Ruhrmann, Paul, Mühlendircktor.
465. Sand kühler, L., Mctzgcrmcistcr.
466. Sa eng er, Rob., Kaufmann.
467. Saucrbruch, Rich., Architekt.
468. Schade, Stadtrentmcistcr a.D.
469. Dr. msä. Schaefcr, Arzt.
470. Dr. msck. Schantz, Arzt.

471. Schaefcr, F. W., Rentier.
472. Schartenbcrg, L., Wwe.
473. Dr. Schaub, Oberlebrer.
474. Schlichtherle, Kaufmann.
475. Dr. S ckliebthcrle, Rechtsanwalt.
476. Schluck, Carl, Bäckermeister.
477. Schluck, Friedr., Bäckermeister.
478. Schluck, Gust., Mctzgermeister.
479. Schluckebier, Rektor.
480. Schmitz, Lehrerin a. d. höheren

Mädchenschule.
481. Schoenebcrg, Aug., Wirt.
482. schoenebcrg, Friedr., Konditor.
483. Schoenebcrg, Rnd., Installateur.
484. Schroeder, Karl, Werkmeister.
485. Schroer, Wilh., Landwirt.
486. Schüren, C., Fabrikant.
487. Schumann,Rich., Direktor.
488. Schwartz, L., Kaufmann.
489. Schwcfer, Fr., Rentier.
490. Schwiermann, Wilh., Wirt.
491. Schulz, Hugo, Kaufmann.
492. Schwarz, Georg, Schrcinermcist.
493. Seeck, Zeichenlehrer am Real¬

gymnasium.
494. Seidel, G., Schichtmeister.
495. Sethe, Adolf, Metzgermeister.
496. Sicking, Hch., Wwe.
497. Siegmund, Franz, Kaufmann.
498. Socding, Fritz, Fabrikbesitzer.
499. Soeding, zun., Fritz.
500. Spennemann, Otto, Kaufmann.
501. Stein, Hugo, Fabrikbesitzer.
502. Stein, Fr., Uhrmacher.
503. Stcinbeck, Gust., Restaurateur.
504. Stcinhoff, L- Geschäftsführer.
505. Sticht, Ewald, Restaurateur.
506. Stichternath, I., Kaufmann.
507. Stinshoff, G.
503. Stölting, Professor.
509. Stratmann, Ludwig.
510. Stüting, H., Direktor.
511. Stute, Wilh., Lehrer.
512. Di-, mock. Stutz, Arzt.
513. Sulanke. Leop., Tanzlehrer.
514. TerNcddcn, Professor.
515. Teisten, Emil, Ingenieur.
516. T i et mann, Joh., Kaufmann und

Stadtrat.
517. Thiel e,Pfarrer,Diakonissenh.-Vorst.
518. Trottmann, Hch., Kaufmann.
519. Ullrich, Direktor.
520. Umlaufs, Leop., Lehrer.
521. Vcttebrodt, Hch., Schrcinermcistcr.
522. Vilter, Jul., Rendant.
523. Völker, C., Zahnkünstler.
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524. Vosz, Pctcr, Hotelier.
525. Wächter, Professor.
526. Waskowsky, Carl, Kaufmann.
527. Weiszcnfcls.Const., vcr.Landmesser

und Stadtrat.
528. Weber, Hch., Werkst-Vorstchcr.
529. Wiehagc, Carl, Fabrikant.
53V. Wiel, Gust., Kaufmann.

531. Winkelmann, Fr., Lehrer.
532. Winter, Dicdr., Möbelhandlung,

Jnh. Wilh. Schmelz.
533. Winter, Cgon, Kaufmann.
534. Wylich, Rudolf, 5kaufmann.
535. Wolff, Gottfr., Wwe.
536. Zell er, Bahnmeister a. D.

V. korrespondierende Mitglieder.
1. Mummenthch, Oberlehrer, Wesel.
2. Professor Or. Bahlmann, Münster i. W.



Bericht
Vorstandes des Vereins für Orks- nnd Heiumksknnde

in der Grafschaft Mark
über das Geschäftsjahr 1910/11.

Erstattet in der ordentlichen Generalversammlung zu Witten

am 12. November 1911
von

Fr. Willz. Aug. Poll, Schriftführer.

1. Das Museumsgebäude und die Arbeiten für seine innere Ein¬

richtung sind im Berichtsjahre zur Volleudung gediehen. Mit der

inneren Einrichtung des Museums wird sich der Museumsverwalter,

Herr Professor Kunisch in Witten in seinem Berichte beschäftigen.

Die Einweihung des Gebäudes und die Wiedereröffnung des

Märkischen Museums fand am S. Oktober 1911 vormittags 11 Uhr statt.

Außer der allgemeinen Einladung durch den Oeffentlichen Anzeiger zum

Amtsblatt der Königlichen Regierung in Arnsberg, durch das Wittener

Tageblatt und die Wittener Volkszeitung an sämtliche Mitglieder, waren

besondere Einladungen an Herrn Fritz Lohmann in Wiesbaden, an die

Vorstandsmitglieder, an den Magistrat und an die Stadtverordneten-

Versammlung in Witten sowie an einige Herren, die sich um die Neu¬

ordnung des Museums verdient gemacht, ergangen.

Den Einladungen war zahlreich Folge geleistet und in der

städtischen Lesehalle im Museumsgebäude hatte sich eine stattliche Ver¬

sammlung zur Einweihungsfeier eingefunden.

Nachdem der erste Vorsitzende, Herr Fabrikbesitzer Friedrich

Soeding senior die Versammlung begrüßt, hielt der Vereinsschriftführer,

Herr Fr. Wilh. August Pott folgende Weiherede:

Hochverehrte Herren!

Im Namen und Auftrage des Vorstandes des Vereins für Orts¬

und Heimatskunde in der Grafschaft Mark heiße ich Sie zu der Feier der

Einweihung unseres neuen Museumsgebäudes und zur Wiedereröffnung

des Märkischen Museums herzlich willkommen und danke Ihnen für Ihr

Erscheinen.

Der heutige Tag bildet den Abschluß einer fünfundzwanzigjährigen

mühe- und sorgenvollen Arbeit des Vorstandes im Dienste der von

unserem Verein vertretenen Sache und Sie werden es deshalb verstehen
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und zu würdigen wissen, daß der Vorstand diese Feier mit freudig

bewegtem Herzen begeht.

Neben dem Gefühle der Freude möchte ich namens des Vor¬

standes auch unserer tiefen Dankbarkeit gegen alle diejenigen Ausdruck

geben, welche uns an diesem Werke geholfen haben: Vor allem gegen

unseren früheren Mitbürger, Herrn Fritz Lohmann in Wiesbaden,

dann aber auch gegen den Magistrat und die Stadtverordneten-

Versammlung in Witten, und nicht zum wenigsten gegen den Herrn

Friedrich Soeding senior, unseren verehrten Vorsitzenden, und gegen

Herrn August Krumme. Sie alle haben uns zur Vollendung dieses

Werkes hülfreiche Hand geleistet.

In Dankbarkeit gedenken wir auch derjenigen, die jahrelang mit

uns nach denselben Zielen gestrebt, den heutigen Tag aber nicht erlebt

haben, sondern eingegangen sind in die Ewigkeit, ganz besonders sei

gedacht der Herren I. H. Born und Wilhelm Wedekind, die sich große

und bleibende Verdienste um den Verein und das Märkische Museum

erworben haben, die ihnen nicht vergessen werden können.

Nach Ueberwindung großer Schwierigkeiten war nun endlich das

langersehnte Haus nach dem,von dem Herrn Architekten Carl Franzen

in Witten entworfenen Plane glücklich und ohne Unfall vollendet, es war

eine architektonische Zierde unserer Stadt geworden und es stand nun

fertig da, um das Märkische Museum aufzunehmen.

Wahrlich! Es war eine große Aufgabe, die unseres Museums¬

verwalters, des Herrn Professors Kunisch harrte, alle die Sammlungen

und alle die vielen, vielen anderen Gegenstände aus der alten Mädchen¬

schule in das neue Museumsgebäude wohlbehalten zu schaffen und dort

in kurzer Zeit wieder sachgemäß zu ordnen und aufzustellen. Wie oft

mußte da ausprobiert und wie oft mußten die Ausstellungstische von

einem Raum wieder in den anderen geschafft werden, ehe alles paßte!

Doch er fand treue und geschickte Mitarbeiter und Gehülfen in den

Herren vn. Gutzmann, K. Fügner, Einfahrer Wilhelm und Markscheider

Oberstebrink, sowie in eifrigen Schülern des Realgymnasiums, sie alle

haben ihm in ihren Mußestunden treu und fleißig geholfen und dafür

sprechen wir ihnen unseren herzlichen Dank aus.

So ist es denn möglich geworden, das Märkische Museum heute

für den öffentlichen Besuch wieder frei zu geben. Wenn dies Museum

auch noch klein ist und sich mit großen allgemeinen Museen nicht messen

kann, aber auch nicht messen soll, so wird doch der nachdenkliche Beschauer

nicht außer acht lassen, daß sein Inhalt nicht durch fürstliche Macht und

Schätze oder aus öffentlichen Mitteln des Staates oder großer Gemeinden,

sondern hauptsächlich durch bürgerlichen Gemeinsinn zusammengebracht

ist. Möge das Märkische Museum sich auch ferner der Gunst der

Bevölkerung erfreuen und immermehr zu einer „geweihten

Stätte der Verehrung" werden, zu der die Bewohner der

Grafschaft Mark gerne ihre Schritte lenken, um die vorzeitlichen Male
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der Heimat zu betrachten und sich daran zu erbauen, zu erfreuen und

zu belehren.

Und wer wollte es auch leugnen, daß die Bestrebungen des Vereins

den edelsten Gefühlen und Gedanken geweiht sind, die des Menschen

Brust bewegen können: Der Liebe zur heimatlichen Scholle, wie sie von

unserer Kindheit an uns immer fester an das Herz gewachsen ist, in ihrer

Eigenartigkeit und Schönheit, die sich nicht dem flüchtigen Wanderer,

sondern nur demjenigen wahrhaft erschließen, der ihnen auf ihren ver¬

borgenen Pfaden mit empfänglichem Gemüte nachgeht, der dankbaren

Ergebenheit gegen unsere Vorfahren für alles, was sie uns gewesen

sind und uns hinterlassen haben in Sprache und Dialekt, in Sitten und

Gebräuchen, in Geschichte, Sage und Poesie, in Literatur, Kunst und

Wissenschaft, in Handwerk und Industrie, und der aus diesen tiefen

Wurzeln hervorwachsenden Liebe zum preußischen und deutschen Vater¬

lande und zum angestammten Fürstenhaus?.

Solche Gefühle und Gedanken zu nähren, zu pflegen und zu ver¬

tiefen, und sie zu einer lebendigen und widerstandsfähigen Kraft im

Volksgemüte erstarken zu lassen, das sind die höheren Ziele, denen der

Verein für Orts- und Heimatskunde in der Grafschaft Mark nachstrebt

und denen auch das Märkische Museum gewidmet ist.

So lassen Sie uns die Weihe dieses Hauses mit dem Wunsche

vollziehen, dem ich bei seiner Grundsteinlegung Ausdruck geben durfte,

nämlich, daß es allezeit sein möge eine Pflegestätte

der Liebe zur Heimat,

der Pietät gegen die Vorfahren,

der Bildung für alle Schichten der Bevölkerung.
Das walte Gott!

Hierauf fand eine Besichtigung des Museums statt. Nach der¬

selben versammelte man sich zu einem gemeinschaftlichen Frühschoppen

im Hotel Voß.

2. Der Vereinsvorsitzende, Herr Fabrikbesitzer Friedrich Soeding

senior hat über den für den Verein getätigten Grunderwerb an der

Blücher- und verlängerten Schulstraße Rechnung gelegt.

Die von Herrn Soeding gemachten Aufwendungen betragen 48109.74 4t

Die erzielten Kaufpreise und die eingekommen Pächte und

Zinsen 3S30 2.S5 4t *

Bleibt Guthaben zu Gunsten des Herrn Soeding .... 12807.19 4t

Wie Herr Soeding schon früher dem Verein zum Bau des

Märkischen Museums die Summe von 10 000 ,4t versprochen, sodaß

von seinem obigen Guthaben noch 280 719 4t verbleiben würden, so hat er

auch auf diesen Restbetrag verzichtet, wofür ihm auch an dieser Stelle

herzlicher Dank ausgesprochen wird.
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3. Die Rechnung der Firma Lünenbürger k Franzen in

Witten vom 31. Januar 1911 für die Ausfüh¬

rung des Museumsgebäudes ist nach der von

dem Herrn Architekten Otto Breitscheidt in

Witten im Auftrage des Vorstandes vorge¬

nommenen Revision aus 813S3.76 -R

festgestellt worden.

An die Firma Lünenbürger K Franzen sind gezahlt:

a) aus der Sparkasseneinlage des

Herrn Fritz Lohmann einschließ¬

lich der aufgekommenen Zinsen 61873.6S

b) aus dem von dem Verein bei der

Städtischen Sparkasse aufgenom¬

menen Darlehn 1S999.— -R

c) aus demselben Darlehn .... 3999.— ^<1

79873.6S -K

Es verbleibt Restguthaben der genannten Firma von 1189.11 °It

Auch dieser Betrag ist aus dem Sparkassendarlehn an die bau¬

ausführende Firma gezahlt worden.

1. Die von der Firma F. W. Albert in Witten ausgeführte

Heizungsanlage im Museumsgebäude ist von dem Diplom-Ingenieur,

Herrn Hans Blank zu Crengeldanz geprüft, als dem Kostenanschlage

gemäß ausgeführt und als gut befunden worden. An einem kalten

Wintertage soll eine nochmalige Prüfung der Anlage stattfinden.

ö. Die Einfriedigung des Museumsgrundstückes hat die Stadt

Witten durch die Firma Lünenbürger A Franzen zum Kostenbetrage von

2443.93 -R ausführen lassen. Auch die auf 1979 -R veranschlagten gärt¬

nerischen Anlagen um das Gebäude herum hat die Stadt Witten über¬

nommen und durch ihr Stadtbauamt zur Ausführung bringen lassen,

ebenso die auf 216 veranschlagten Pflasterungsarbeiten vor dem

Hauptportal. Dem Magistrat und der Stadtverordnetenversammlung

sprechen wir hierfür auch an dieser Stelle unseren herzlichen Dank aus.

6. Die Lesehalle und die für die Volksbibliothek bestimmten

Räume sind zufolge Schreibens des Magistrats vom 24. Januar 1911

Mitte Juni 1919 gebrauchsfähig geworden und damit an die Stadt

übergegangen. In Ausführung des Vertrages vom 39. Januar 1999

hat der Magistrat beschlossen, den erhöhten Jahresbeitrag von 3999 ^11

vom 1. Juli 1919 ab zur Auszahlung zu bringen. Die für das Gebäude

Hauptstraße 19 (alte Mädchenschule) fällige Miete ist bis zum 1. Juli

1919 auf den erhöhten Jahresbeitrag verrechnet worden.

7. Vom Magistrat wurde der Wunsch ausgesprochen, der Stadt

den hinter dem Museumsgebäude belegenen Garten zur Anlage eines

botanischen Gartens für das Realgymnasium und das nach Südwesten
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belegene Eckzimmer im Souterrain des Museumsgebüudes zu überlassen.
Der Vorstand war hierzu unter Vorbehalt der Genehmigung der
Generalversammlung bereit, wenn die Stadt dagegen die Verpflichtung
übernehmen wolle, die Zinsen des von der Sparkasse aufgenommenen
Darlehns von 3V OVO Mark vom 1. Januar 1912 ab zu übernehmen.
Nach längeren Verhandlungen hat sich der Magistrat unterm 11. August
1911 bereit erklärt, die Zinsen des Darlehns vom 1. Januar 1912 ab
auf die Dauer von 3 Jahren zu übernehmen, wogegen der Verein außer
dem südwestlichen Eckzimmer zur ebenen Erde das unter dem Raum für
kirchliche Kunst vorhandene Zimmer und den Garten der Stadt zu über¬
lassen hat und der Stadt diese Objekte auch dann zu verbleiben haben,
wenn der Verein aus irgend einem Grunde von seiner Dahrlehnsschuld
an die Städtische Sparkasse befreit werden sollte und endlich der Verein
die Kaufpreise für etwa von ihm verkaufte Grundstücke auf die Darlehns-
schuld abzutragen hat. Dieser Vertrag liegl der Generalversammlung
heute zur Genehmigung vor.

8. Zwischen dem Verein und dem Buchdruckereibesitzer Herrn F.
W. Aug. Pott haben im Berichtsjahre erneute Verhandlungen stattge¬
funden, die von dem Genannten seit 33 Jahren zusammengebrachte
Sammlung von Schriften, die die Grafschaft Mark ganz oder teilweise
betreffen oder die von Schriftstellern herrühren, die in der Grafschaft
Mark geboren sind oder darin gewohnt haben oder sich auf deren Leben
und Schriften beziehen, käuflich zu erwerben. Die schon öfter vom
Verein angeregten Verhandlungen sind jetzt soweit gediehen, daß sie zu
einem Vertrags-Entwurfe geführt haben, der der heutigen Generalver¬
sammlung ebenfalls zur Genehmigung vorliegt.

9. Die ordentliche Generalversammlung fand am 27. November
1919 zu Witten im Hotel zum Adler statt. Dieselbe erledigte auf Grund
der ihr erstatteten Berichte die satzungsgemäßen Regularien.

Die Einnahme betrug .... 1723.23 -N
Die Ausgabe betrug .... 4948.48 -N

Kassenbestand 674.7?"^

Die Herren Lehrer W. Stute, Kaufmann Gottfried Stinshoff und
Rentner Aug. Krumme wurden mit der Prüfung der Rechnung beauf¬
tragt. Auf deren Antrag wurde dem Kassenführer, Herrn Sparkassen¬
direktor Kettler die Entlastung für das Rechnungswesen des Vereins
für 1999/19 erteilt.

Der Haushaltsvoranschlag für 1919/11 wurde in Einnahme und
Ausgabe auf 9399 festgesetzt.

Nach dem Turnus schieden mit Ende des Geschäftsjahres 1999/19
aus dem Vorstande die Herren:

1. Architekt Carl Franzen,
2. Geheimer Snnitätsrat vn. Gordes,
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3. Professor Vi-, Adolf Hof,
4. Fabrikbesitzer Fritz Lohmann,
5. Buchdruckereibesitzer F. W. Aug. Pott,
6. Fuhrunternehmer Albert Hemsoth,
7. Stadtrat August Albert.

An Stelle des verstorbenen Herrn Geheimen Sanitätsrats vn.
Gordes wurde der Königliche Bergrat, Herr Eugen Rollmann in Witten
gewählt. Die übrigen Herren wurden wiedergewählt. An Stelle des
verstorbenen Herrn Landwirt Wilhelm Gölte in Bommern wurde der
Kaufmann Herr Gustav Nachrodt in Witten gewählt.

Sämtliche Herren haben die Wahl angenommen.

1V. Am 5. Oktober 1911 fand in der städtischen Lesehalle im
Museumsgebäude zu Witten eine außerordentliche Generalversammlung
statt mit der Tagesordnung:

1. Ernennung eines Ehrenmitgliedes.
2. Einweihung des Märkischen Museums.

Der Punkt 2 dieser Tagesordnung hat bereits eingangs seine
Erledigung gefunden. Ueber den Punkt 1 enthält die Versammlungs-
Niederschrift folgendes:

Wie bekannt, ist unser Mitglied, Herr Rentner Fritz Lohmann
vor einiger Zeit nach Wiesbaden verzogen. Herr Lohmann hat von
Gründung unseres Vereins an stets regen Anteil an den Bestrebungen
desselben genommen. Als Vorstandsmitglied war er sehr tätig und wir
haben es tief bedauert, seinen guten Rat und seine freudige Mitarbeit
entbehren zu müssen.

Herr Lohmann hat jedoch nicht blos tätigen Anteil an den Be¬
strebungen des Vereins genommen, er hat auch wiederholt erhebliche
Opfer für denselben gebracht, es sei nur erinnert an den Ankauf und
die Schenkung der von Herrn Geheimrat F. Boecker gemalten Aquarelle
„Grüße aus Witten". Vor allem hat Herr Lohmann zunächst durch
Stiftung eines Kapitals von 60 000 -tt zum Bau des Museums-Gebäudes
und dann noch eines Kapitals von 5500 -1t für die Heizungsanlage dem
Verein zu einem eigenen Museumsgebäude verholfen.

In dankbarer Anerkennung der großen Verdienste, welche sich
Herr Fritz Lohmann um den Verein erworben, hat der Vorstand in seinen
Sitzungen vom 19. Juni und 21. September 1911 beschlossen, der zu
berufenden außerordentlichen Generalversammlung die Ernennung des
Herrn Rentners Fritz Lohmann in Wiesbaden zum Ehrenmitglieds des
Vereins für Orts- und Heimatskunde in der Grafschaft Mark auf Grund
des H 10 der Satzungen in Vorschlag zu bringen.

Dem Vorschlage des Vorstandes gemäß wird einstimmig be¬
schlossen, den Rentner, Herrn Fritz Lohmann in Wiesbaden zum Ehren¬
mitglieds des Vereins zu ernennen.
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11. Auf Grund des Eeneralversammlungsbeschlusses vom 27. No¬

vember 1910 ist für 1909/10 wieder ein Jahrbuch durch den damit beauf¬

tragten Vereins-Schriftführer, Herrn Fr. Wilh. August Pott in Witten

herausgegeben worden, von welchem jedes Mitglied ein Exemplar

unentgeltlich zugestellt erhalten hat.

12. Außer dem von der Stadtgemeinde Witten vertragsmäßig zu

zahlenden jährlichen Betrage von 3000 Mark sind dem Vereine an

Beihülfen resp. Beiträgen von Kreisen, Städten und Gemeinden ge¬

währt worden:

Vom Landkreis Bochum 100 oll

„ „ Dortmund SO „

„ „ Hamm 20 „

Hattingen 20 „

Von der Stadtgemeinde Hagen 15 oll

„ „ „ Herdecke S „

Iserlohn 10 „

„ „ „ Schwerte 5 „

„ „ „ Wetter 10 „

Vom Amt Annen 10 oll

„ Bochum-Süd 20 „

Von der Gemeinde Hacheney-Barop 5 -ll

„ „ „ Langendreer 19 „

„ „ „ Vorhalle für 1910/11 und 1911/12 ... IS „

„ „ „ Wanne 10 „

„ „ „ Werne 10 „

Für diese Zuwendungen sprechen wir unseren herzlichen Dank

aus. Den Spendern haben wir ein Jahrbuch unentgeltlich geliefert.

13. Am Schlüsse des Geschäftsjahres 1909/10 betrug die Zahl der

Mitglieder einschließlich der korporativen Mitglieder S29

Im Berichtsjahre 1910/11 sind verstorben, verzogen,

ausgetreten 30

Bleiben 199

Neueingetreten sind 10

Mitgliederbestand am Schlüsse des Geschäftsjahres 1910/11 539

Der Verein wurde am 18. November 1886 gegründet und besteht

somit jetzt 2S Jahre. Es darf gesagt werden, daß er während dieser

Zeit treu und redlich den Idealen nachgestrebt, die er sich bei seiner

Gründung gesetzt hat. Manches hat er erreicht, aber viel bleibt noch

zu erreichen übrig, an Arbeit wird es dem Verein niemals mangeln!

Möge er stets die rechten Männer in seiner Mitte haben, welche

durch Fleiß, Tatkraft und Umsicht ihn zu weiteren Erfolgen führen.



25. Jahresbericht
drs

Verwalters des Märkischen Museums.
Von Pros. Runisch.

Im Oktober 191t) konnte der Umzug aus dem alten in das neu¬
erbaute Museumsgebäude beginnen. Mit Hilfe mehrerer Schüler des
Realgymnasiums, *) die ihre freie Zeit bereitwillig der guten Sachs
widmeten, wurde zunächst in kleinen Wagen, die ebenfalls gern von
ihren Besitzern, den Herren Pott, Graefe, Bringewald und Spennemann
zur Verfügung gestellt waren, die reichhaltige Museumsbücherei fort¬
geschafft. Besonders große Mühe machten die dickleibigen Jahrgänge
der Zeitschriften. Dann wurden die Bilder und die übrigen leichter fort¬
zubringenden Gegenstände teils fortgefahren, teils getragen. Sorgfalt
mußte in erster Linie auf den Transport der Schmetterlings- und
Käferkästen, die einzeln an ihren neuen Bestimmungsort getragen
wurden, verwendet werden. Die Münzen- und Steinsammlungen wur¬
den, wie alle schwereren Sachen, von Arbeitern der Firma Lünenbürger
und Franzen in ihren Behältern in das neue Haus hinübergebracht. Am
19. November 1919 war der Umzug beendet, nachdem zuletzt die Figur
der Roburitkraft glücklich den Transport überstanden hatte.

Und nun kam der zweite Teil, die Einräumung der Gegenstände.
Das war mit großer Schwierigkeit verknüpft. Denn es hieß einerseits
praktisch und einheitlich vorzugehen, andererseits den künstlerischen Ein¬
druck der neuen prächtigen Räume nicht zu stören. Es würde zu weit
führen, alle Einzelheiten genau zu schildern! bemerkt sei nur, daß manche
Gegenstände, besonders die Mineralien, Bilder, Bücher usw. wohl sechs¬
mal ihren Platz gewechselt haben, ehe sie ihren jetzigen Standort bekamen.
Die Neuordnung der Sammlungen übernahmen in überaus uneigen¬
nütziger und liebenswürdiger Weise die Herren, deren Verdienste bereits

H Zur Belohnung und zum Dank seien hier ihre Namen angeführt:
die Obertertianer Bruno und Schmidt! die Untertertianer Caspari, Dünnwald,
Franke, Füntmann, Graefe, Hanf, Kempermann, Köster, Külsen, Lapp, Linde¬
mann, Mairvcg, Manz, Neuhaus, Rohrbach, Schäfer, Seiberth, Sohn, Ter-
Redden, Schulte-Overbeck: die Quintaner Bottermann, Graefe, Schiff, Bchm;
die Sextaner Behm, Wilhelm, Klinisch und Winkelmann.
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Herr Pott in seiner Eröffnungsrede am 5. Oktober 1911 mit Recht
rühmend hervorgehoben hat. In dankbarer Anerkennung seien ihre
Namen auch hier nochmals genannt: Herr Hauptlehrer Fügner, Herr
Markscheider Oberstebrink, Herr Kgl. Einfahrer Wilhelm, Herr vn. pllil.
Gutzmann, ferner die Herren Oberlehrer Balkenhol und Otte und die
Herren Hager und Bach. Welche Mühe mit einer derartigen Neu¬
ordnung verbunden ist, kann wohl nur ein Sachverständiger beurteilen,
der selbst einmal solche Arbeit ausgeführt hat. Als überaus störend kam
der Umstand dazu, daß diese Arbeit nicht ohne Unterbrechung vor sich
gehen konnte, da die vorhandenen Schränke und Tische, um in die
schönen Räume zu passen, zum Teil umgearbeitet, manche neuangefertigt
werden mußten. Diese Umarbeitung und Neuanfertigung zog sich bis
Mitte September 1911 hin. So war allerdings der Termin, der für den
Umzug ursprünglich ins Auge gefaßt war, der 9. November, auch ein¬
gehalten, aber die Neueinordnung der Gegenstände zog sich so lange hin,
daß weder am 1. Januar 1911, noch am 1. April 1911, wie man gehofft
hatte, die Eröffnung des neuen Museums stattfinden konnte, sondern erst
am S. Oktober 1911. Und auch da war sie eigentlich noch übereilt, mußte
aber geschehen wegen der Ausstellung der Münchener Künstlsrgesellschaft
Bavaria, welche einen Teil der Räume in Anspruch nahm. Daß aber
bei der Eile, mit der die Einordnung mancher Sammlungen vor sich
gehen mußte, vieles noch nicht fertig wurde, ist selbstverständlich. Die
größte Schwierigkeit machte die Füllung der schönen neuen Glasschränke,
für die wenig Material vorhanden ist. Da war es denn sehr erfreulich,
daß uns Herr C. Wiehage seine großartige Waffensammlung für die erste
Zeit großherzig überließ. Ihm sei an dieser Stelle nochmals der herz¬
lichste Dank gesagt! Zugleich .aber möge hier der Wunsch Ausdruck
finden, daß sich bald edle Spender finden, die diese schwache Seite unserer
Sammlung, den Mangel an wertvollen kunstgewerblichen Gegenständen,
beseitigen! Wenn man in andern Städten die Museen besucht, so staunt
man über die große Zahl von hochherzigen Gebern, die für die Aus¬
stattung derselben große Mittel zur Verfügung stellen. Möchte doch
auch in Witten und überall, wo Interesse für den Verein für Orts- und
Heimatskunde in der Grafschaft Mark und sein Mussum vorhanden ist,
die dringende Bitte Gehör finden: „Wendet dem Märkischen Museum
Gaben zu, damit sein Inhalt mehr und mehr zu seiner schönen Form
paßt! Werbet wenigstens Mitglieder für unseren Verein, besucht selbst
das Museum, das durch seinen edlen Erbauer eine Zierde der Stadt
geworden ist: führt Verwandte und Bekannte hinein, damit nicht nur
durch die Einnahmen aus dem bescheidenen Eintrittsgelds die Samm¬
lungen vergrößert werden können, sondern auch die Kenntnis der vor-
hadenen mehr und mehr verbreitet wird!" Es ist wahrlich des Besuches
wert. Denn es liegen Schätze in ihm verborgen, die von vielen kaum
geahnt werden, und die jetzt in den neuen Räumlichkeiten eigentlich erst
zur Geltung kommen. Ilm von den allbekannten Gegenständen kirchlicher
Kunst zu schweigen, so sind zunächst hervorragend die Sammlungen von



Leitfossilien, Mineralien und Petrefakten, die, erläutert durch dazu
gehörige Bilder und Tafeln, einen klaren Ueberblick über die Erdentwick¬
lung geben und die auch von Kennern und Fachleuten hoch geschätzt
werden. Ihnen reiht sich würdig die Muschelsammlung an. Großes
Interesse erweckt die reichhaltige Sammlung der Käfer und Schmetter¬
linge, die, in neuen Tischen ausgebreitet, besser wie früher sichtbar ist.
Reichhaltig ist dann auch die Münzensammlung und die Bücherei, welche
neuerdings in der kostbaren Bücherei des Herrn Pott eine großartige
Erweiterung erfahren hat. Reicher Vorrat von Handschriften ruht in
den Schränken des Archivs. Vielversprechend sind die Anfänge der
Sammlung von Bildern aus der Grafschaft Mark, die ihren Grundstock
hat in dem würdigen ältesten Oelgemälde der Stadt Witten und den
Aquarellen von Witten und seiner Umgebung. Hoffentlich wächst ferner
die Sammlung von Porträts und Büsten von Männern, die für die
Grafschaft Mark von Bedeutung waren, mehr und mehr! Und unter
den Reliquien aus alter Zeit, die in so reichlicher Fülle nach und nach
gespendet sind, finden sich manche wertvolle Stücke. Erfreulich ist endlich
der Anfang zur Ausschmückung einer westfälischen Bauernstube, nicht
weniger der einer Sammlung von Ofenplntten und Waffen, unter denen
sich bedeutende Stücke finden.

Die Anordnung in den Räumen des neuen Gebäudes ist folgende.
Wenn man die Haupttreppe erstiegen hat, gelangt man in einen Vor¬
raum, in dem besonders die Figur der Roburitkrast die Aufmerksamkeit
erweckt und der einen Teil der Petrefaktensammlung enthält. Von hier
aus nach links gehend, tritt man in das Zimmer, in dem sich die Muschel¬
sammlung und ein Schrank mit indischen Gegenständen befindet. Im
anstoßenden kleinen Oberlichtsaal sehen wir die Gemälde und Photogra¬
phien aus der Grafschaft Mark u. a., dann im folgenden Räume Porträts
und einen Schrank mit Usberresten von Tieren. In dem Chor, der an
den großen, mittleren Oberlichtsaal stößt, finden wir die Gegenstände
kirchlicher Kunst und andere historische Erinnerungen. Dann folgt ein
Raum, der Waffen aufnehmen soll — oder eine Sammlung von berg¬
baulichem Interesse —, von da gelangt man in den zweiten kleineren
Oberlichtsaal, in dem die Leitfossilien und Mineraliensammlung nebst
einigen kulturgeschichtlichen und kunstgewerblichen Sammlungen aufge¬
stellt sind, endlich in die letzte untere Räumlichkeit rechts vom Eingangs-
raume, die den Hauptteil der Petrefektensammlung enthält. Steigen
wir eine der Wendeltreppen empor, so gelangen wir in den Sammlungs¬
raum für Naturwissenschaft. Rechts von ihm liegt die Museumsbücherei
nebst Archiv, links das Münzkabinett, das auch einen Teil der Bücherei
beherbergt. Zu ebener Erde befindet sich das westfälische Bauernzimmer.
Der große mittlere Oberlichtsaal ist für Ausstellungen freigehalten. Zu¬
erst wurde er benutzt von der Münchener Kunstgesellschaft Bavaria, es
folgte die Gemäldeausstellung des Herrn Kind, und augenblicklich befindet
sich in ihm eine Sammlung von Oelgemälden, Radierungen usw. und
kunstgewerblichen Gegenständen von H. Vogeler, Martha Vogeler, C. E.
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Uphoff und F. Uphoff aus Worpswede. In erster Linie sollen Künstler

aus der Grafschaft Mark hier einen Ausstellungsraum finden, wie ja

Herr Kind und die Gebrüder Uphoff aus Witten stammen. Möchte dieser

Raum, der für derartige Ausstellungen seines herrlichen Lichtes wegen

von allen Künstlern, die in ihm ausgestellt haben, gepriesen wird, eine

Stätte edler Kunstbildung werden!

Der Bestand der Sammlungen betrug am 1. Januar 1911

5369 Nummern. Am 1. Januar 1912 betrug er 5898 Nummern. Mit¬

hin beträgt der Zugang 448 Nummern.

Angekauft wurden geologische Bilder von Potonie und Fraas,

eine Reihe kunstgeschichtlicher Bücher, eine Plackette von Weddigen und

die Pottsche Bücherei, die augenblicklich eingeordnet wird.

Unter den Geschenken sind zu verzeichnen neben einer Anzahl von

Bildern, Photographien, Münzen, Büchern und Manuskripten, ausge¬

stopften Tieren, Zeitschriften, Jahresberichten, Mineralien, Karten, Tele¬

phone alter Konstruktion, Hausgeräte, Kleidungsstücke, Waffen u. a. m.,

besonders ausgestopfte Tiere und Bilder aus dem Nachlaß des ver¬

storbenen Herrn Geheimrats Gordes, die Herr vn Boshamer über¬

reichte, eine große Zahl Bücher u. a. aus dem Nachlaß des Herrn Ober¬

bürgermeisters Haarmann, übergeben von Frau Oberbürgermeister

Haarmann, eine Bronzebüste des verstorbenen Herrn Geheimrats Selve,

überreicht von Herrn Walter Selve zu Altena (zugleich mit einer Plackette

und einer Denkschrift) und ein Oelgemälde von Herrn C. E. Uphoff.

Allen Gebern sei hiermit herzlicher Dank ausgesprochen. Möge

ihr Beispiel weiter wirken!

Prof. Kunisch.
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I. Kapitel.

Allgemeines über äas Müklenwesen äer (Zrafs^iaft Mark

im 18. Zakrkunäert.

Z 1. Oie vordeäingungen äes Lanäes.

Die ehemalige Lraksckalt Mark war ini 18. Zabrbunciert reickiick mit

Müblen gesegnet; reicklicker als beispielsweise ibr Lckwester- uncl Kackbar-

lancl, das Herzogtum Kleve. Die weitaus grökte Dnzabl bildeten ciie
wassermüblen. Den» kür cliese Drt war ciie Natur cies Lancles mit seinen

Lücken, kleinen uncl groben Kiüssen äukerst günstig. Lesonciers in äem

gebirgigen leite boten Kubr, Lnnepe, Dölme, um nur ciie gröberen zu nennen,

ciurck ibre zablreicken Lekälie gute Eelegenbeit zu Mübienanlagen, wie clenn
auck zum Dukblüben manck ancierer Lewerbe ckese Wasserkräfte viel bei¬

getragen baben. Kür ciie anciere Mübienart, ciie kür cliese ?eit nock in

Letrackt kommt, swir seben ab von cien Hanci- uncl KobmUblenj ciie winci-

müble, bot cias Lancl nickt clieselben Dorteile. Dielmebr war ciie eine Hälfte

sücllick cler Kubr clirekt ungünstig kür solcke Anlagen, böckstens gab cler

flackere Korcien, vornebmlick cler Norclosten, ein annebmbares lerrain kür

sie ab. Dber anck bier war clie wincknüble nur vereinzelt anzutreffen.

Kun steckte zwar auck ciie lecknik äes winclmüblenbaus nock in cien Kinäer-

sckuben, uncl erst in cler Mitte äes Zabrbuncierts mackte Sick, wie wir

später seben wercien, eine bessere Kenntnis auk cliessm Lebiete geltencl.

Die Müblen sincl nock in ancierer Hinsickt abbängig vom Kocien,

nämlick von seiner Krucktbarkeit. wo cler Kocien ciie meisten Körner trägt,

cia trägt er in cier Kegel auck ciie meisten Kornmüblen, ocier es mübten

ibm ciie ancieren Keciingungen gänziick abgeben. Lo auck in cler Lraksckaft

Mark. Der nörcilicke leil, cier Hellweg, zeigt eine seltene Ergiebigkeit.

Hier kanä sick auck ciie Mekrzabl cier Müblen; am clicktesten beäeckten sie

') Dis Lruksokukt Nurlc AÜsüsrts sioü in ärsi Ltäätslcrsiss: ZtuätlcreiL
nöräliob üsr Rubr, süclliok clsr Rukr unä Lnest mit äsr Löi-cts, uvü in äio visr
Lunälcrsissi ^.Iteou, Detter, IZg.mm unü I4örüö.

Ois Uruobtkurlcsit üsr sin^slnsn I^unässäi8trilcts vsrun8okuutic!lisn äis

Kroäulctsntuksllen von 1790-38. (Lsü. 8t-cut8urob. R?x. N-ci-ic VLIII 17. 8).
ok. Älcustsr HusIIsn uncl ludullen 2ur IlVirtsolncttsASsoü. üsr Nurk. Hestsokrikt
8. 340-337.
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clie westlicke Hälkte, wenn man äen Noräen clurck äen Linscknitt der Crak-

sckakt Uortmunä in zwei leite glieäern will. Östlick äieser Lrenzlinie liegen

clie frucktbarsten Ltricke äes ganzen Lanäes, Anna unä Hamm mit ibrer

weiteren Umgebung, clie Ltaät Loest mit cier Nöräe. Hier traf man nickt

INüblen in gleicker ?abl. Uock war clie Uifferenz beiäer Lanstricke bierin

unbeäeutenä. Uas sücllicbe Lebiet cier öraksäiakt erreickte an Ausäebnung

nicbl ganz clen langgestreckten Noräen^, war an prncktbarkeit mit ibm

keineswegs zu oergleicken uncl wies clie relativ wenigsten INüblen auf, gut

clie Hälkte äer übrigen Lanclscbakt. Lie überwogen bier im Altenaiscken
Lanclkreise.

Aus cier groben Anzabl cier INüblen ist nun nicbt obne weiteres zu

folgern, ciak alle Legenäen uncl Orte eine gute uncl bequeme INablgelegen-

keit besaken. Venn cliese kängt nicbt ausscblieklicb von cier ?ab> äer

INüblen ab, sondern aucb von ancleren Faktoren, wie öröbe uncl Leistungs-

fäbigkeit cier einzelnen Werke, In cier Mark wurcien jeciocii verbältnismäbig

wenig Klagen über lNangel an INablgelegenbeit laut. Am scblecbtesten war

bierin wobl clie Ltacit Lckwelm mit cier näcbsten Umgebung gestellt. ?war besab

äie Ltaät selbst cirei Kornmüklen. Lie konnten aber nickt clen genügencien

IZeäark an INebl scbakken. Uie cirei wassermükien waren infolge Wasser¬

mangels äen gröbten Neil cles äakres auber IZetrieb, uncl clie Ltaätwincl-

müble batte classelbe Zckicksal; IZerge, wälcier unci Näler bemmten clen

geracien Ltrick äes wincies uncl scbnitten ibr clie Lebenskraft ab. Llie Lürger

saben sicb claber bäukig genötigt, ciie Hülke entfernterer INüblen in Anspruck

zu nebmen, vou äenen clie näcbsten, clie INilsper unä Nauenäabler, etwa

eine Ltunäe entkernt lagen'). Nicbt ganz so berecbtigt waren clie Klagen

äer INaklgäste von äen INüblen zu vaerstbausen uncl Ubermassen") uncl

äer Ltääte wattensckeiä') unä Lünen '). Hatten clie INüblen zu wattenscbeiä

tatsäcblicb INangel am nötigen Wasser, so konnte Lünen bierüber nickt

klagen. Leseke unä Lippe boten es in überreickem INake. Hier wublen

sick vielmebr clie INüblenbesitzer jeäe Konkurrenz kernzubalten. Nie Inbaber

äer Lappenberger INüblen unä äer INüble zu Lckwansbel erKoben gegen

jeäe versuckte Neuanlage, gestützt auf alte Privilegien unä Verträge, er-

kolgreicken Linspruck, Zwangen somit clie IZürger, mit ikrem Letreiäs ev.

über äie Lrenze zu geben unä auslänäiscken INüllern äas veräienst äes

lNulters zu geben. Uie Ltaät Loest unä ibre IZöräe wiesen eine pülle von

') Xs.eü IVslZäiAsn äer Xoräon 16 ^/z, äsi' Ziiäev 14 Mc>M'. (jusäi-gt-
msilsQ ^ross.

2) (Zsb. 8 ÄÄts»rok. Lsrlio Nep N-u'k UXO X. 18. ^
°) k-dsnä» XXXII X. 6.
4) sbsllä!» 0X0 X. 7.

°) sbsoä^ I.XX1I X. 1.
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Müblen auf, dock waren es Uberwiegend kleinere Werke, clie in trockenen
leiten cles Zabres aus Wange! an treibender Kraft den Lctrieb einstellen
mukten Die grobe Anzabl verllinderte Zwar, dak in dieser Legend ei>r
allzufüblbarer Mangel an Maklgelegenbeit entstand.

was kür Loest und die Loester IZörde speziell galt, das galt auck
im allgemeinen kür die ganze Lraksckaft, Keblien in einer Legend die gröberen
Müblen, die wobl das ganze Habr kindnrck den wünscken der Maklgäste
nackkommen konnten, und waren die Linwobner kier auf kleinere Lack-
müblen angewiesen, die mebr oder minder wäkrend des Zabres versagten,
so ersetzten die Werke meist durck itire Anzabl, was iknen einzeln an
Leistungskäbigkeit abging, so dab durckweg der Märker obne grobe Müken
und Kosten sein Korn verarbeiten lassen konnte.

ß 2. Me knsakl uncl Verteilung äer tlornmülilen.

ller Lesitzer gab der Müble den Lbarakter'l, der in mancker Ain-
sickt mabgebend für die recktlicke Stellung der Müble war.

Her Landesberr, der gröbte Lrundbesitzer im Lande, besab auck die
meisten Müklen. tu die übrigen teilten sick Ltädte, Miel, Leistlickkeit,
Ltikter und bürgerlicke Lesitzer. Nack ibren IZesitzern kann man die Müblen
in folgende Klasse» gliedern:

I. Landesberrlicke Müblen;
II. Krivatmüblen;

1. Adelige Müblen;
2. Leistlicke Müblen;
3. Lürgerlicke Müblen;

III. Ltädtiscke Müblen.

llie ?ab> der Müblen blieb im Laufe der Leit nickt konstant. Alte

oder unrentabele Werke gingen ein, neue Anlagen entstanden. Lo kam es,
dab die Müblentabellen des 18. Zakrbnnderts erbeblick von einander ab-

weicken und manckerlei Lersckiebungen des Lesitzstandes aufweise».

Line Zpezifikation der märkiscken Krioatmüblen legte der Kriegs¬
und Llomänenrat Lckmitz aus der Kammer zu Kleve seinem Latum bei,

das er in Kragen betreffend das märkisck-kleviscke Müblenwesen unter

') Lsü. Ltaatsarokiv IZertin Rex. ülsrlc XXXIV X. t.
2) Vom Lkarslcter einer Nüüto virü Assproobsn, vsnn vir ctis Lositz-

verüältoisss ins ^.uAö lassen, von Nüklsnart oüsr -AattnnA, veno vir ctio
tüutilsn naeü äer tsobnisoksn Leite bin, naoü ^.ndrisbskräkton (^Vasssr-Winä-
nmütsll) oder naok ibrer ^.rbsitsvviss (Xorn-Ltmübtsn) klassiü^isrsn.

1»
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äem 7. Januar 1728 äem Leneraläirektorium zu Lerlin abstattete'). Nack

ibm gab es in äer Lrafsckakt Mark 162 privatmüblen'), recknen wir clie
irrtümlickerweise mit verzeickneten stäätiscken Werke ab, so bleiben 136°).

Her Kriegs- unä Domänenrat Ztaktelstein gab 1739 clie ?abl cler

privatmüblen in cler öraksckakt auf 139 an, sjeclenkalls waren clie 8taät-

müblen mit einbegriffen) laut cler von cien Ämtern eingezogenen Nerzeick-

nisse"). Nr leilie sie uns nickt alle mii, sonclern verzeicknete cleren nur 37,

clie für ibn bei cler Verteilung cler pingesessenen auf äie einzelnen Müblen

in Detrackt kamen"). 8ie waren nack Nenteien georänet").

Den 21. Januar 1772 sancke cke märkiscke Deputation zu Hamm

einen „Äackweis von clen in äer Lrakckaft befincilicken 8tääten, Klecken,

Dmtern, Dörfern, Vorwerken unc! Müblen" ein'). Die Äufnabme ist ge-

sckeken im Dezember 1771 unci Januar 1772; cke Llieäerung nack 8taät-

uncl Lanäkreisen ist zu Lruncls gelegt. privatmüblen wurcien 126 aukge-

fükrt. Die Nabl batte also seit 1723 abgenommen.

Ieäock sincl für clie vergleickung cler labeilen nock einige Vorbe¬

merkungen zu macken. Die plettenberger unci Weiler Müble stanclen je

zur Hälfte einem privaten unci clem Könige zu. Lckmitz betracktete sie

1728 völlig als königlicke Werke unci fübrte sie ciemgemäk nickt an, 1772

wuräen sie als balbe Müblen mit unter clie privatmüblen gerecknet. Dem-

gegenüber fübrte clie labelle von 1723, unä ebenso später Ltafkelstein, clie

Müblen cler ärei Domänenböke Dlsteääe, problinäe unci Düren als privat-

müblen an, äie äie labelle von 1772 unter äie König!. Müblen versetzte,

perner war eine privatmüble zu Meinerzbagen, clem Kirckspiel zustänäig,

!) dsb. Ltsntsnrok. Lsrän Rsx. Xtsvs VXXI Lsot. I X. 3.
2) Lobmit?' Vsr^siobnis ^siZt siniZs lilänAsI. Dr cvollts nnr sins ^.nl-

^xiblunZ äsr privstmnllsn Asbsn, äis äsr Ltiiäts gnn^ nnsssr nokt insssn ; trot^-
äem Inbrts sr äis ärei Nullen äsr Ltnät Lokvstm mit nnl, sbsnso äis ärsi

Losstsr Millen, äis sr selbst eis stüätisoks bs^sioknsts. In äsr VertsilnnA äsr
Nübtsn unk äis siimslnsn L.smtsr vnr sr niobt Asnnn.

Im Ler^oAtnm Xlsvs cvnrsn nnob illn nnr 32 ?rivntmüktsn. Lollnit?
bnt äis ?ri?ntmüblsn ümterivsiss nuIZsIukrt; in äsr nnobstsksnäsn ?ubslts ist
äiss üintsilnnZsprin^ip niobt beibsbnltsn, sonäsrn äis bäntsilnnA nnok Ltnät-
nnä I^nnälcreissn ün vrunäs xsIeZt. Oisss ^.snäsrnnZ ist vorgenommen, nm eins
Ilsbsrsinstimmnug mit äsn übrigen InbsUsn, äis nnob X.rsisen oränsn, ?n sr-
rsioksn. ^.nok ist äss Lobmill ^.smtsrsintsilnog nnblur nnä nnriobtig.

") 6sk. Ltnntsnrobiv Lsrlin Hsx. Xtsvs VXXI Lsot. I X. 3.

") ol. Xönigt. DsosrÄllvvnnA, i. I. Xnp.
°) Ois Ltrnlssbnlt Nnrb oränsts siob bs^. äsr Oomünsnver^vlltung in äis

Rsntsisn: Unmm, Döräs, ^Vsttsr, Loobnm, Ltnnlcsnstsin, Eltens,, Xsnsnrnäs,

Plettenberg, (L.ttsnn nnä Xsnsnrnäs sinä meist vereinigt, ^sit^vsilig snok noob
mit ptsttsnbsrg), Issrlobn, Losst.

Dsb. Ltuntsnrokiv ösriin Rsp. Nnrb VXVI X. 1.
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I73S durck Kauf in den König!. IZesitz übergegangen, Kür das Loest'scke

Lebiet wurden 1772 zwei städtisdre IlkUklen, cla sie damals in Krkpackt

ausgetan waren, als Krivatwerke angeseken.

Keadrten wir ciiese Umstände, so bleibt dod, clie latsacke, clab in

diesem Zeitraum von ca. 40 Habren nicbt wenig Krivatuiüblen eingegangen

sind, und der Zuwacks an vereinzelten Keugründungen in keinem Derbält-

nisse zu dem Abgänge stand. Oer Hauptgrund kür den Rückgang der

Krioatmüblen war wobl der von dem Königsberger Kriegs- und Domänen-

rat Ltakkelstein in dieseni Zeitraum durckgefübrle königlicbe Eeneralzwang^j.

Der Königlidren Konkurrenz mubte mandres Krivalwerk weicben. Derscbiedene

wurden umgewandelt in walk-DImüblen oder sonstige Anlagen, kür die der

König!. Leneralzwang nidrt in Anwendung kam. Don Kinklub sind in diesem

Dunkle aud> die Kriege gewesen. wag bier und da aucb wobl ein Werk

von den Kriegsleuten verbeert sein, gröberen Kinkluk auf die Derminderung

batte der durdr die Kriegswirren, insbesondere dnrck die kDerbung, berbei-

gekübrte Kückgang der IZevölkerungszikker. Kückgang an wablgästen batte

and, Küdrgang an Akribien zur Kolge. Auffallend ist, dab an adeligen

Häusern, bei denen sidr 1728 Zwei, drei und mebr Akülrlen vorfanden, jetzt

eine den IZedürknissen genügen konnte, km 18. dabrbundert fand in der

IKark eine Lteigerung der industriellen lätigkeit statt. Die Industrie bob

sick, wie z. IZ. die Kapier- und Kulverkabrikation. Die Kraft des Dampfes

war nodi unbekannt. tDas lag wobl näber, als die besten Wasserkräfte,

die bis dabin die Verkleinerung des Letreides bewirkt batten, in den Dienst

des Kortscbrilts zu stellen, einer Industrie nutzbar zu macken, die mebr

Lewinn abzuwerfen versprack. Das Alte weickt dem Keuen. Kittersitze

und adelige Häuser gingen in die Hände iZürgerlicker Uber, wo dakr-

bunderte lang die Kornmüblen der adeligen Herren gestanden, da erKoben

Sick jetzt Kulver- und Kapiermüblen, sab man Draktrollen, Kolierwerke,

podrten die Kisenbämmer^j.

Diese Ursacken mögen den Abgang an Krivatmüblen bewirkt kaben.

Keugründungen boten keinen genügenden KrsatZ. Dbne König!. Erlaubnis

durften keine Wüblen angelegt werden, und diese wurde an private änderst

selten erteilt, war die Anlage einer IKükle irgendwo lZedürknis, und ver¬

sprack sie einigen Lswinn, so baute sie der König selbst; die Kinkünkte

flössen in die Dornänenkasse, kamen dem Ltaate, der Allgemeinbeit, zu gute.

ob bolg. Xap.

^Vsddigen sagt von dorn alten Rittsrsits Rausndabl: -ivrisoben diesen

Häusern (die tZleioksn mit den Häusern) maokon die den Künstur? droksndsn
Lsbäuden des Rittsrsit^es einen traurigen ^.nbtiotc und sind, glsiobsain das L^rnkol,
dass der ^.dsl von der Liaubnannsokakt verdrängt worden sex, cvis denn snok
vdrbtiob alle adligen Däuser der bissigen (Z-sgend in burgsrlioken Händen sind.
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privatmükien äer Sraksckalt Mark in versckieäenen
?akren.

Kriegs- unä Domä-
nenrat Lckmitz

führte aus 1728:

Kriegs- unc! Domä-
neurat Ltasfelstein
führte aus 1739:

Dufgeftikrt wurclen
1772:

i^ür 6ie Ltäcite.

Ltaätkreis nöräiick 6er Kukr,

2 wühlen b. Lünen
Besitzer:

KlosterLappenkerg.

Die alte Ltaclt-
Wassermühle Des.:
KlosterLappenkerg.

3 wühlen b. Watten-
sckeicl. IZesitzer:

von Dokke.

I wükle, cles v.
Dokbe zu Lieren.

2 Wassermühlen bei
wattensäreicl Des.:

prk. v. Dobbe.

L. Ltaäikreis süälicii 6er Kukr.
1 wükle aus cler
Dukr b. I?erciecke

Des.: 8tiftl?erclecke.

1 wühle cles Ltifts
Derclecke.

1 wükle cles Ltists
yercleäw.

uzircl später zu
einer

Walkmühle -h
gemacht.

Plettenberg. wükle
ist zur l?älkte privat,
zur yälkte königlich,

d. Lta6tkreis Zoesi mit Väräe.
l. in 6er Lta6t.

1 Wassermühle:
clem Lapitel Lt.

patroclus.

Die Kolkmükle:
Lap. Lt. patroclus.

Die Kolkmükle.

1 Wassermühle:
6em Lapitel Lt.

patroclus.

Die leickmükle:
Lap. Lt. patroclus.

Die leichmükle.

1 Wassermühle:
6em

Kaukmann Duncker.

1 Wassermühle:
Heinrich Duncker.

Die Dotke wükle.

Oiess ?abs1Is riikrt niokt von LtaLtststein ksr, sonüern ist von äoi'
oteviseken Xarainer 2b. Nsi 1741 sinAssanät.



i Minämnkle:

Leorg Lcimap.

I Minclmükle:

Krben Lcknap.

Ist um ciiese ?eit

verfallen.

I Ulassermükle:

von Hampskausen.

Die Kelämükte:

v. Keclen u. Lapitain

v. Kaclermacker.

Die sselämükle.

1 Mnlile:

Lesitzer Duanten.

II. in cier Lö

Die I)iller-Mnkle:

Ww. lZucinten.

Kegenbreckter

Mükle. '1

rcle.

Die I?i»er-Mükle.

I Mükle:

Lürgermeister Dr.

Länoackenberg.

I?altropsäie Mnkle:

Läiwacirenberg.

Hie »attropscke

Mükle.

§ I Mükle:

Ltikt Li. walpurg.

Nigge-Mülile:

Zt. walpurg.
Die neue Mükle. §

I Mükle: von

Menge zu salinen.

Die IZorgelermükIe:

v. Menge zu Kaknen.
Die DorgelerMükle.

I Mülile:

von Doeselkagen zu
Neklen.

kerwlcker Mtikle:

v. koeselkagen zu
Dellien.

Die Derwicker

Mükle.

I Mükle:

von Kokkampf.

LastropsckeMükIe:

von Kokkampf.

Die Lassenciorker

Mükle.

Lastrup-
Lassenciorf "

§ I Mükle: äem

Kloster Karaäies.

Die Karaclieser-

Miikle: ciem röm.-

katk. Kloster.

Die Karaciieser

Müliie.
§

§ 1 Mükls: Lesitzer

Ltikt paraäies.

Die Deckelmükle:

Ztikt paraäies.
Die Deckelmülile. §

') Avkörto Äsr Ztnät Losst, aber vsil sis 1772 in IZrdpnokt stnnä, ist sis
kisr init nnfZskükrt.



I Mükie:
8tikt Lt. waipurg

Dücicie-Mükie
Lt. waiputg. Die Dnclcle-Müiiie

, Müiiie:
von Laien

Die L6iwanen-M
von Laien.

Die Lciiwanen
Müiiie.

1 Mükie:
IDw. Dnüäe

i Müiiie:
Kaufmann Lcimap^

Die pöppei-MUKIe Die Pöppei-Müliie^

Die Koilen-Mütiie:
Kiosier IDeiver.Die Koiten-Mükle>

Die tvesiarnsckie
Mükie.

Die iveZiaenscke
Müiiie.

Die Loimsciie
Müiiie. '1

5ür 6c>8 glatte Lanö
Lanctkreis Damm.
I. Kmt t?amm.

2 Mnkien am i)aus
DrüggenvonKeitler.

Die Drüaaenscke
Müiile.

I Mükie Noi-ci-
kerringenvon Korck.

I Mnliie?u Dorü
kerringen.

') of. Leite 7 ^.mnsi-kunA,
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II. Amt Unna.

I Mükle zu
warmen: —

Kloster Lckecia.
Ülie Zckeclascke

Mükle.

I Mükle:
clem Kloster
Krönclenberg.

—

t Mükle clem
Kloster

Krönclenberg.
-i-

I Mükle zu
Aplerbeck:

v.Kobzu Kalenberg

t Mükle
zu Aplerbeck:

von Koss.
llie Aplerbecker

Mükle.
»

I Mükle zu Acien:
von Lckwansbel zu

Oberkelcle.

I Mükle
ZN Kieclcraclen clem

von llberkelcle.

Hie Aclenscke
Mükle.

I Mükle zu Lourl:
von cler Keck zu

Deesen.
— llie Lourlscke

Mükle.

t Mükle zu Aber-
Massen:

von Komberg.
— Ale Kombergscke

Mükle.

l>ie Korgmükle bei
Müklkausen:

v. ä. Keck zu Witten.
— — nack Lteinen

unbrauckbar.

— Ale Aeger-MUkle.

— Die Lappen-Mükle. 5-

I Mükle
zu Kleäermassen:
von Klettenberg.

— Die Lcknepper-
Mükle.

I Mükle
zu llbermassen:
von Komberg.

— Hie Kiesings-
Mükle.



I Mükle am Haus
ttukr:

von 6er Mark.

I Mükle auk äer
* ^ Lesecke: v. Meroäe

zu Lckwansbel.

Hie Lckwansbelscke
Mükle.

I Mükle zu Lüä-
camen: Kloster

Lappenberg.

IV. 51 mt Lamen.

l Mükle äes
Lckulte-IZerge.

V. 5lmt Lck> werte.

I Mükle am Haus
Kalenborn:
v. Hellwig.

Mükle
zu Kalenborn.

I Mükle zu Löläe:
von Hövel.

I Mükle zu Llein-
Kausen:

von Käpp'mgkaus.

Hie Kettel-Mükle:
von Hövel.

Hie Keltel-Mükle.

I Mükle am Hans
* Kukr: von Kekem

zur Kukr.

Natorper-Mükle:
Kaufmann Lücke.

Hie Lücken-Mükle.

l Mükle am Haus
Hilligsl:

von äer Mark.
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1 Mükle ZU Ivanci-

koken:

von Lrüter.

I Mükle am I?aus

I)egüe: von »okz

zu wellingkoken.

VI. Zurisäiction Haren-Uritrop.

Die IZegcien-Mükle.

I Mükle zu Untrop

ank cler Lippe:
von IZeck.

VII. Hurisäickion kucläenburg.

k Mükle

zn IZuclclenburg:

von Lreikag.

I Mükle zu IZarop:

^ von Momberg zu

IZrünningkausen.

I Mükle

zu IZuclcienburg.

k. Lanäkreis I)Lräe.

I. 51 mt Höräe.

l Mükle

^ zu IZieclerkoken:

von Haub.

I Mükle

zukrünningkausen:

von Homberg.

I Mükle zu IZieüer-

boken: von k?auk.

Die Daroper-
Mükle.

I Mükle

zu Niecierkoken.

I Mükle zu

Drünningkaugen.

I Mükle zu IZeiä-

kok: von Dsckcberg.

I Mükle

zu yeiäkokk.

1 Mükle

zu Lrmelingkoken:

von Lgberg.

I Mükle

zu Lrmelingkoken.

2 Mülile» zu IZarop:
cl. paskorei claselbsi.

DUpings Mükle:

Mrcke zu IZarop.

IZUpings Mükle:

Kircke zu IZarop.



iverkallen)

II. flmt Lochum.

I Mühle
?u wiscklingen:

v. Lgkerg.

I Hausmükle zu
wiscklingen.

I wickle
zu Wischlingen.

I wühle
zu Hecken.

l wühle zu Heven.
ehemaliger

Hitlerbesitz b.

Weddingen "
Zckulzenkot.

I Mühle
zu Opherdicke.

I wühle zu Orakel:
der Hommanderei.

I wühle am Haus
wiescke: dem zur

wiescke.

wükle zu wiescke:
von Ztrünkede.

wiescker-wühle.

wühle zu Orange.

I Mühle
zu Dahlhausen.

I wühle zu Laer.

5 I Wükle zu Hecken:
von Lckeel.

5 l wükle zu Heven:
von Oaersl.

l wühle
zu Weitmar.

1 wühle zu Laer:
von Leithe zu Laer.

t wütilez. Weitmar:
von Hasenkamp.

l wüklez.Weitmar:
von Hasenkamp.

5 I wükle zu Opher¬
dicke: von Loe.

t wühle am Haus
Wischlingen:

v. Lgberg zu w.

5 l wükle zu Orange:
von Hump.

5 l wükle zu Dahl-
Kausen: v.Düngeln.



I Müble am Haus
Lauenbrück:

von Asckenbruck.
—

1 Müble
zu Lackenbruck.

-t-

I Müble am Haus
Leitke: von Leitke.

i Müble zu Leitke:
v. Ltrünkeäe.

l Müble
zu Leitke.

*

I Müble
zu Marmelsbagen:

einem Member.
—

1 Müble
zu Marmelskagen.

I Müble zu Königs-
Steele : einem Aukr-

bruäi.
—

I Müble
zu Xönigssteele.

1 Müble
zu Ulestenlelci:

einem Ausmann.
— 1 Müble

zu Mestenkelck

I Müble
zu Mestentelcl:

einem IZaumann.
— I Müble

zu weslentelcl.

I Müble am Haus
Aellwig: v.Aellwig.

— t Müble
zu Aellrvig.

*
1 Müble zu Laar:

von Asbeck.
Die Löckter-Müble:

von Asbeck. Aie Löckter-Müble.

-I-

I Müble
zu Lrimberg:

von Aesselrocle.
Aie HUller-Müble:
von Aesselroäe. Aie Hüller-Müble. 4-

— — t Müble
zu Hoksteclcle.

1 Müble in Hesselen:
einem Hinsmann.

Hüls-MUkIe:
von Asbeck. HUlsmllble.

I Müble zu (Zrim-
berg: vo» Llootb.

— —
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I MUKIe
auk ciem Hofe ües

Lapoesemann.

Miikie zu Hamme:
einem

Lapoesemann.

I MUkie
zu öoiükamme.

Hamme teiil
sick in tZoicl-

unci
Hunclkamme.

—
MUKIe zu Horäel:

von Usckeberg.
—

5-
I MUKIe am Haus
Lckwarzenmükle: v.
Zcke» z. Lckeiienberg.

— —

. i MUKIe
?u Horslkausen:
von Hsckenbruck.

—

I

-i-

!

I

I MUKIe am Hause
Uaklkausen:

von Uaklkausen.

! I
Lombergs-MUkie:

v. ZtUnkecle.

II. flml LI an Kenslein.

I Mükle ^ , .^ I Mukiezu Uakikausen: ....
7.. . ,a Uakikausen.von Qivenela.

I MUKIe am
Hierkokk:

ciem Nierkokk.
—

Uie Hierkokks-
MUKIe.

-i-
I MUKIe am Haus

Hltenäorf:
v. Numm.

— —
bei Lieinen
verfallen.

— Litlers-MUkIe. IZitters-MUkIe.

— Laaker-MUkIe. Mecierlaaker-
MUKIe.

Uarrentrapper-
Mükle.

Uarrenirapper-
MUKIe.
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Die kalbe Weiler-

mükle: von König

zu Llgkk.

VI. Zurisdiction Dickel

2 Mükle» am Hause

Dorneburg: v.Lirün-

kede zu Dorneburg.

I Mükle

zu Dorneburg.

V. Zurisdiction Langendreer

l Mükle

zu Langendreer:
dem Obersckulzen.

I Mükle

dem Lckulzen zu

Lomborn.

Mükle

ZU Langendreer,

I Mükle

zu Lomborn.

I Mükle zu Düren.
, Mükle

ZU Düren.

ivird in la¬
beile 1772

untei'd. König!,
aufgeiükrt.

VI. Zurisdiction Strünkede.

l Mükle am Haus

Lirünkede:

o. Lirünkede.

I Mükle

zu Lirünkede.

I Mükle bei Herne:

v. Lirünkede:

Die wiesdder-

Mükle.

I Mükle

des Overkamp.

l Mükle:

von Lgsenberg.

VII. Zurisdiction Neucastrop.

I Mükle

zu Lgsenberg:
von wesierkoli.

I Mükle

zu Lgsenberg.
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t Mükle I Mükle I Mükle
zu IZladenkorst.zu Llaclenkorst:

von Momberg.
zu kladenkorst:
von Momberg.

VIII. Hurisdiction 5lltcastrop.

, Mükle: I Mükle l Mükle
clem Lckulzen zu am Homänenkot dem Lckulzenzu 1772 unter

Msleclcle. Alstedde. Alstedde. den

l Mükle: I Mükle I Mükle königlicken

ciem Lckulzenzu clem Lckulzen zu dem Lckulzen zu aukgekükrt.

Moklinäe. ssroklinde. Hroklinde.

IX. Zurisäiction Mengede.

4Müklen am Haus I Mükle
zu Lodelsckwing.IZoäelsckwing:

v. Mengede.

I Mükle
zu Mengede.

-i-
2 Müklen am Haus

Ickern:
von lZuack

—
l Mükle

zu Ickern.
»

X. Jurisdiction Horst.

4- l Mükle am Haus I Mükle
tvencl: v. wencl. ZU Horst.

Hie keulescke
Mükle.

XI. Zurisdiction Stiepel.

I Mükle:
v. Lgberg zu — Mükle zu Ltiepel. *

Kemnade.
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XII. Jurisdiction Heike de.

1 Mäkle am Haus
Hcrkede:

v. Llverteld.
—

I lüükle
su Hcrkede.

-i-
> Mäkle am Lckul-
senkst Hö>ikokt:

v. Lzbergs. Hpralk.
—

I Itlükle
su Hönkokt.

I Mäkle am Haus
Hardenstein:

von Laer.

XIII. Jurisdiction Lrudr.

I Mäkle am Zons-
brück i von Heiden

sum IZrudi.
—

Illükle
su Zonsbruck.

I Mäkle am Haus
Lrudr: von Heiden — —

sum IZruck.

XIV. Jurisdiction Witten.

I Mäkle
am Zckulsenkot

I Mäkle
su Mitten: Die Keckscke

Mäkle.

Haus Mitten
Kerze nadi

su kerge. von Keck.
Küscking. ^

»
I Mäkle

am Zckulsenkot
su Lundern.

Mäkle su Lundern:
dem Lckulsen.

Hie Ltaklsmäkle.

L. Landkreis weiter.

I Hmt Wetter.

I. Hockgerickt Lckwelm.

I Mäkle
SU KauendakI:

t Mäkle
su Kaueudakl: Hie Kauendakler

Mäkle.
4-

von Hobbe. von Oobbe.

1 Mäkle:
dem Kurt. Kammer-

I Mäkle:
den Lrben des Hie Hklkauser

Mäkle.
-t-

rat HKIKausen. HKIKausen.
2



I Milsper Mükle:
von Ltakl.

I Mükle
zu Milspe:

von Dasenkamp.

Die Milsper
Mükle.

I Mükle:
einem Lurgmann.

Die Lurg- ocler
Lorgelmükle:

Lurgmann.
Die Lorgelmükle.

Die lviitensteiner
Mükle.

Die lviitensteiner
Mükle.

Die lvittensteiner
Mükle.

Die veclclenöcier
Mükle:

v. cl. Deesen.

veclclenöcler
Mükle:

v. ä. Deesen.
—

§
I Mükle

zu Levelskerg:
ciem Liilte woselbst.

Die Levelskerger
Mükle:

ciem Ltikte.
—

I Mükle
bei Zchwelm:
von vaersi.

l Mükle:
ciem von Zpkerg

zu IZuscb.

>

2. Sericht Dagen.

Die Lusch-Mükle: l Mükle
von Lpberg. zu IZusch.

I Mükle zu Dakl:
von Deginck.

l Mükle:
von Lerchen.

Die Dakler Mükle: ^ Dakler Mükle.
von Deginck.

3. t?ericht Volmarstein.

I Mükle zu Liein-
Kausen:

v. vöppingkaus.

—

, Mükle
am Dause Dönkokl:

v. Lomberg.

—



1 Mükle

zu Lncle: v. Haerst.
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4. Kirckspiel Knäe.

2 Müklen um

Hause Lallenberg.

v. Landkreis Kltenc».

I. plmt Kltena.

1. HoMgeriäit Lüäensckeiä.

1Mükle zu Habbel:

Lrben Mevers.

Habbeler Mükle:

Lrben weoers.

Die Habbeler

Mükle.

t Mükle zu Hervel:

Moritz Ltamm.

HieHervelerMükle:

Boritz Ltamm.

Hie Herveler

Mükle.

t Mükle

zu Hclentbal:

von Holtzbrink.

Hie Hclentkaler

Mükle:

von Holtzbrink.

Hcleuibaler Mükle

Kitmeister von

Holtzbrink.

I Mükle

im Horte Könsakl:

Ilobann im Lruncle.

Hie Könsakler

Mükle:

Hokann im Lruncle.

Hie Könsakler

Mükle.

I Mükle

zu Hersckeici:

Hofrat Hammen.

Liloerinkauser

Mükle:

von Hammen.

HieLilverinkauser

Mükle.

!

tMUklez.Krünning-
Kausen: von Kessel

zu Keuenkokk.

Krünningkauser
Mükle:

von Kessel.

t Mükle

zu Hggensckeici:

Krben Cieslers.

l Mükle

z» Leuken:

Peter Kergmann.

2. Leriäit kreckertelä.

Keuker-Mükle:

Peter Kergmann.
Hie Keuker-Mükle.

2»



-i-
t Mäkle

am Daus Kngstkelä:
kentm. Lramer.

Mäkle zu kngst-
kell: von Meinertz.

Oie kngstkelcler-
Mäkle:

Krau Manger.
Oie kickikoker

Mäkle:
Ulm. Holtzbrinck.

kickkoker-Mäkle:
von Holtzbrinck.

Oie kilrkoker-
Mäkle.

I Mäkle
zu Halver:

von Ossenberg.

Ossenberger-
Mäkle:

von Ossenberg.

Ossenberger-
Mäkle.

1 Mäkle
am Haus kkacle:
von Holtzbrinck.

kkacier-Mäkle:
von Holtzbrinck.

kkacier-Mäkle:
Lanlrat von
Holtzbrinck.

-t-

Lancikukler Mäkle:
krben Lanlkukl.

Lanclkukler-Mäkle:
Kranck et Lons.

Lanclkukler-
Mäkle.

Mäkle zn
Lcklecktenbalr:

Henkelbacket Lons.

Mäkle zu Lckmiclt-
Kausen: Henkel-

back et Lons.

Lckmiltkauser-
Mäkle.

q-
Ltrombacker

Mäkle:
von kclelkircken.

Ztrombacker-
Mäkle:

von Ossenberg.

Ltrombacker-
Mäkle.

-i-
t Mäkle

am Haus Herskelci:
von kerger.

Hersteller Mäkle:
von kerger.

Hcrskeller-Mäkle:
Herr cle kerger

Mükle im kirckspiel
Lreckertelä auk cier
kpsckeiä: ketsr in

kggen.

— —

erwähnt
Lteinen als

?u!vermükle.

§
I Mäkle zu Mäkl-
kokeev.-Iutk.Kaplan

zu kreckerselcl.
— —

I Mäkle
zu Kerken:

Nicolas Korten.
Oie Kerker-Mäkle. Oie kerker-Mäkle.

I Mäkle
zu Kierspe:

krben kooenstrunk.

Oie Eickener-
Mäkle:

Oornkeis et kons.

Oie kickener-
Mäkle.



§
I Müble

zu Müblboke:

ckemselben.

— —

viele dieser

KornmUblen

sckeinen bei

von Lteinen

tvalkmüblen

zu sein.

I Miible c>, ck. »olmer

»rücke: Hob.»ictrick,

zum »able el Lons.

—

l Müble cmk cler

Lloebne: Kberbarck

Hackenberg etLons.

— —

I Müble auf cler

Ennepe: Engelbert
zur Malkmiible

—

I IKüble im Kirckspiel
Hairer zur Hälfte clem

v. Kclelkircken, zur
hälkte clem v, Voss.

—

§

I Müble zu

ackternhersfelckcken

Hausleuten ckaselb.

l Müble

zu »albert:

Kircke ciaselbst.

3. (Zerickt Meiner

»ie Haunicker-

Müble: cker Kircke

et Lons. gebörig.

zbagen.

haumcker Müble. §

»ie häuscker-

Müble:

heinricki Klick!.

Häuscker-Müble:

heinrickr Klick.
Häuscker-Müble.

l Müble im

Kirckspiel »albert:
»r. »ollmann.

— —

t Müble im

Kirckspiel »albert:

»egenbarck Marcus.

— ^ ^

I

—
hunswinkeler

Müble:

»rees et Lons.

hunswinkeler-

Müble.



Wormger-Mükle:
äok. wilk. Mülller. Wormger-Mükle.

1 Mükle

zu Meinerzkagen:
äem Kirärspiel.

Lanäemerter-
Mükle:

von Kiesberg.

II. Nmt Neuer i r a ä e.

wirä in äer

Koigezeit

königliär.

mirä n. Lrbau-

ung einer kgl.M. zumwokn-
kons gemacht,
jvon Lteinen.j

IZrünningkauser-
Mükle:

von vreäe.

IZrünningkauser
Mükle:

von vreäe.

4-

von Keukotk zu

Kungelsckeiä
Mükle a. ä. Kesse.

—
wirä wie oben

zum wokn-

kcms gemacht.

Die labeile von 1772 säreiäet zwischen acleligen unä äen eigentlichen
Krivatmüklen, sie recknet clie geistigen teils unter äie acleligen teils unter
äie andere Lruppe, je nackäem äiese einem aäeligen Ltikte oäer Kloster
gekörten oäer einem solchen okne acleligen Lkarakter.

Hie Mekrzakl cler Werke war in Hänäen acleliger Besitzer; von äen
angekükrten 129^ Krivatmüklen waren 65 Eigentum acleliger Herren'j, 4
standen acleligen Ltiktern zu'j. äemnack: 69 acielige Krivatmüklen

von äen übrigen 69 Krivalmüklen gekörten 51 "j biirgerlicken Ke-
sitzern'j, 9 Werke versckieclenen Kapiteln, niäitaäeligen Klöstern oäer ein¬
zelnen Leistlicken °j. 13 Müklen kalten also geistliche Kesitzer.

Das Verzeichnis von 1728 gruppierte äie wirkten nickt nack ikrem
Lesitzckarakter, gibt aber last stets äen Lesitzer an, so äak Sick äock äer
Lkarakter in etwa feststellen läkt. Unter äen etwa 156 Vrivatmüklen

v in äsr IsdsIIs dsesiokost mit
» » „ „ » h-
Dis KIsttsndsrZsr unä I-Vsilsr Midis Avkörtsn nur zur Ldlkts einem

r1.äsli^sn unä vrsräsn -zusammen a!s sine Aanas Krivatmükto Aersodost.
Die 3 Niiklsn äsr odsn Asnanntsn Oomänsndökv vsräsn disr, ^cvie in

^ulrunlt, als ?rivatmüklsn anZessken, vüdrsnä äie Laheits von 1772 sis als
IcöniAlioks snAsküdrt.

in äsr Lakstlo unkszeiekust.
in äsr Lakells bezeichnet mir Z.



clürsteu 105 als aclelige, clarnnter 8 clen aclelige» Ltiktern gekörig, 40 als

bürgerliche Ntüklen anzuspreären sein; II siancle» geistlichen Eigentümern
ebne Däelsckarakter zu. Die Lumme äer geistlichen Müklen betrug 19'j.

Die lZesitZversckiebung in ciem Zeitraum von 1723—1772 veran¬

schaulicht nackstekenüe Berechnung, äie clen Anteil cler clrei Dcsiizerklassen

an cler Lesamtzakl cler privatmüklen kür che genannten Hakre angibt:

Lkarakter

cler IKüklcn:
1728: 1772:

aclelige

bürgerliche

geistliche

62,19 7°

25,62 7°

12,19 7°

50,39 7°

39,53 7»

10,03 7°

Die bürgerliche Klasse zeigt im Legensatz zu clen beiclen anclercn

eine uuverkältnismäszig grobe Lteigerung, wie clenn auch kier clie absolute

?akl cler bürgerlichen lltüklen gewachsen ist trotz cles Kückganges cler

privatmüklen im ganzen.

wie verteilten sich cliese clrei Klassen aus clie einzelnen Distrikte cles

Lancles, wo überwogen clie acleligen Desitzer, wo kaben wir clie Dtekrzakl

cler bürgerlichen resp. cler geistlichen Eigentümer zu suchen? Zelbstoer-

stänchich traten alle clrei Cruppen nebeneinancler auf, clock bevorzugte cliese

ocler jene Lauclschaft clie eine ocler anciere Klasse. Die beiclen Ltäcltekreise

uörcllich uncl süchich cler Kukr kamen für clie privatmüklen, wie clie labelle

zeigt, kaum in Detracht. Kür che fünf ancleren Kreise ist cler Dnteil äer

clrei Klassen nackstekeuci übersichtlich zusammengestellt.

Ztaätkreis Loest mit äer Lör6e.

Lkarakter cler

tltüklen.

1723 1772

Dnzakl cler

lltüklen.
Dnteil in 7°

Dnzakl cler

lttüklen.
Dnteil in 7°

aclelige
5 29,40 3 15,79

bürgerliche
6 35,30 9 47,37

geistliche
6 35,30 7 36,84

La. cler privatmüklen 17 ,9

7 Die tZsseiebnun^ üsr sin^olnon Lti-uxxgu in ctvr ü'ubslts, vis angs^ebon.
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Landkreis Hamm.

Lbarakter 6er

Müklen.

1723 1772

Anzahl 6er
Müklen.

Anteil in '/'»
Anzahl 6er

Müklen. Anteil in °/o

a6elige
bürgerliche
geistliäie

21
1
3

84
4

12

16
2
2

80
10
10

La. 6er privatmUklen 25 20

Lanäkreis Höräe.

Lkarakter cler
Müklen.

1728 1772

Anzahl 6er
Mühlen. Anteil in "/»

Anzahl 6er
Mühlen. Anteil in °/„

aclelige 45 75 62,16
bürgerliche 12 20 20 36,04
geistliche 3 5 I 1,80

La. 6er Privatmühlen 60 55Ve

Landkreis Wetter.

Lkarakter 6er
Mühlen.

1728 1772

Anzahl 6er
Mühlen. Anteil in ",<>

Anzahl 6er
Müklen. Anteil in " „

aclelige II 73,57 4 44,44
bürgerliche 2 14,29 5 55,56
geistliche I 7,14 0 0,-

La. 6er Privatmühlen 14 9

Landkreis Kttena.

Lkarakter 6er
Müklen.

1723 1772

Anzakl 6er
Müblen. Anteil in "/»

Anzahl 6er
Mühlen. Anteil in °/°

a6elige 12 35,30 5 23,81
bürgerliche 19 55,88 15 71,43
geistliche Z 8,32 I 4,76

La. 6er Privatmühlen 34 21
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Lei cler üergleichung dieser?aklen ergibt sich, dak clie absolute Lakl
der acleligen Müklen im Landkreis Hörde clie grökte war, wenn
sie ancb clen Prozentsatz cles Landkreises Hamm nicbt ganz erreichte. Hie
bürgerlichen Lesitzer wiesen im Landkreise Altena relativ wie absolut clie
grökte Labl aus, wäbrencl ciies bezüglicb cler geistlichen in Zoest uncl Lörde
cler Lall war. Die Lesitzoersckiebung läkt sicb für clie einzelnen Lebiete
an cler Hand cler Ausstellungen leicht ablesen, wie z. L. clas starke An¬
wachsen cles bürgerlichen Besitzes in clen Landkreisen Hörde, Wetter und
Altena.

Die Lakl der landesberrlidien Müklen in der Lraksdiast Mark
war bedeutend. Über sie sind wir besser unterricbtet als über die privat-
werke.

Aus einem kleoisck-märkischen Üomänen-Lager- und Zchuldeubuch '1
können wir sür die Leit um 1690 die Labt der landeskerrlicbeu Werke

ungekäbr ermessen. Ls werden 35 aulgefükrt.

Lenauer ist die üebersicbt, die uns 1739 Ltakfelstein lieferte"), der
die ?akl aul 47, richtiger 46 angabt- Ansang des 18. dakrkunderts
sind nachweislich »icbt wenig königliche Müklen errichtet worden.

Line Üesignation vom 2. duni 1768 ') gibt dieselbe Anzabl wie Ltafkel-
stein an. tkr lag, wie aus Manchem zu erseben ist, okkenbar keine neue
Auknakme zu gründe, sondern sie war nur eine wörtliche, kür jenes dakr
daber schon unrichtige, wiederkolung des Ltafselsteinscken »erzeicknisses.

Her Nachweis vom 21. danuar 1772°) zäblte an König!. lNüblen 45"),
darunter die 3 INüblen an den oben genannten llomänenbäken'), die wir
als private ausfassen wollen. Üemnach kämen kür uns bier nur 42 König!.
Müklen in Betracht.

Auch die ?akl der köuigl. Werke ist 1772 etwas zurückgegangen,
wen» auch nicht so erbeblicb wie die der privatmüblen. Nie eingegangenen
Werke sind meist solche, deren ldntcrkaltung zu kostspielig war. Dazu
gekörten die windmüklen und solche wassermüklen, die aus reibenden
Ztrömen gelegen, z. B. die Vlankensteinsche Mükle.

Llok. Ltaatsarekiv Berlin Rex. Olsvs XdIV X. 4 n. 5.
A ,, ., „ „ „ VXXl Söst. I X. 4.
") Ois Voilsr uncl BlsttsnborAsr lllükls, au dsnsu äer Xöui^ nur das

Kalbs Bssitsrookt katts, rsoknots er als 2 volle IcüniAl. Vorks, vir vollen sie
Zusammen als eins ^ao?o Ir^I. Mikls aulkassen, vis das anok iin Xaokvsis vom
21. .lanuar 1772 Zesekiskt.

6sk. Ltaatsarskiv Berlin Bsp. Marl? (X1XVIII X. 1.
ok. Leite 4.
et. Leits 22, Xnmsrlr 3.

') et. Leite 22, Xnmerk 4.
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Oas nadistekcnde llcrzeicknis tükrt die König!. Illnklen kür die Hakre

1666, 1739 uncl 1772 an. Las Lagerkuck und Ltakkelstcin Kaken sie nack

ktenteien geordnet, der Ladnveis von 1772 Kai die Einteilung nack Ltädte-

unci Landkreisen, die auck kier zu gründe liegt, angewandt.

Landesherrliche lllüklen der (Zrafschcikt NIark

in verschiedenen Zadren.
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K. Ltaätkreis süälick äer Kukr.

I Mübie zu Miena.
I Mübie

zu Mtena.

1 Mübie

zu Uitena.

I Mübie

zu Maukenstein.

I Mübie

zu IZIankenstein.

—

— Hie Habier-Mübie

bei kreckerkeiä.

Hie Habier-

Mübie.

—

— Hie UZalkmübie

bei Lreckertelä.
Hie walk'Mükie.

I Mübie zu Hagen.
l Mübie

zu Hagen.

t Mübie

zu Hagen.

—

3 Mübien bei

Zseriobn.

Oberste Mübie

bei Zseriobn.

Oberste Mübie

bei Zseriobn.

Unterste Mübie

bei Zseriobn.

Unterste Mübie

bei Zseriobn.

Maiz-Mübie

bei Zseriobn.

Maiz-Mübie

bei Zseriobn,

I Mübie

zu Meinerzbagen.

Oberste Mübie

zu Meinerzbagen.

Oberste Mübie

zu Meinerzbagen.

snocb im privat-

besitz).

Unterste Mübie

zu Meinerzbagen.

Unterste Mübie

zu Meinerzbagen.

Mübie

zu Ueuenracie.

Uie oberste Mübie

bei Ueuenracie.

Hie oberste Mübie

zu Neuenracie.



llie Mettenberger
Mükle.

llie Hletlenberger
Mükle.

I Müklezu IDetter. I Mükle
zu Metter.

llie plettenberger
Mükle.

ist je zur
Hälfte König!,
unä privat.

I Mükle zu

tvetter,

L. Stadtkreis Soests)

Liie Lalzmükle in
Leest.

Me Lalzmükle in
Leest.

Vie Lcilzmükle in
Leest.

I Mükle
zu Müklkausen.

5ür das platte Land.

Stadtkreis Damm.

I. ttmt LInna.

l Mükle , Mükle
ZU Müklkausen. ZU Müklkausen.

Itekerclings-Mükle
bei tlieciermassen.

Mükle zu
Likermassen.

llie neue Mükle
bei Lbermassen.

llie unterste Mükle
zu Neuenracle.

I Mükle

zu Langsckeäe.

I Mükle

zu Langsckecle.

llie ktekerciings- llie Itekerckngs
Mükle. ') Mükle.

(Nock nickt gebaut.)

Hengser-Mükle.

26. Nni 1741. ek. Leite 6.

Me unterste
Mükle

zu Iteuenracie.

I Mükle

zu Langsckecle.

Mükle zu Hengsen.

H pinäet sioü in ctsr IlesiAnntion vorn
') ^.uek ReotrelinKs-MükIs Aennnnt.
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sMch nicht gebaut.)
Ivinämukle

zu Löläe.
ihertallen.)

Die hilsings-NIüble.

II. kmt L a m e n.

> ^
llie hilsings-IMble. hie hilsings-NIüble.

Hie Pröbstings-
IMKIe.

III. Hurisälction Leeren.

IMble zu Heeren.

Iliükle zu Heeren

ocler äie

pröbstings-ILüble.

k. Lanäkreis üöräe.

I. Lmt höräe.

>IMblez» Hombruch. Illüble z» Hombruch.

II. Dmt Lochum

IMKIe

zu Hombruch.

„ . ,. ^ .. hamals verfallen,
IM zu aieser ^eit ... „

wirci aann z. Korn-
eine Lrutzmuble. ... . . ... „

^ muble eingerichtet).

IMble zu örumme.

III. Lmt Liankenstein.

Hie Iveiler-Müble.
hie IDeiler-IMKle

bei Hattingen.
hie IDeiler-IHüble.

1 IMble zu I IMKIe I IMble

Lprockkövel. zu Lprockkövel. zu Lprockbövel.

— I lliüble zu

Lprockbövel.
hie Ibachsmüble.

ist je zur

hälkte König!,

unö privat.
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L. Lanäkreis Wetter.

I. Kmt Wetter,

t. Hockgerickt Lckwetm.

Zteklensbeäier-

Mickte.

Ltekkensbecker-

INickle.

tllock nickt gebaut).

2. Lerickt klagen.

Heubäuser-IHüble. Ileubäusel - Iiiübte.

3. (Zerickt Volmarstein.

tvenger-INüble. tvenger-Miikte. tvenger->7!iil,!e.

>

II. Ümt Isertokn.

krectenbrucker- Lrecieubrucker- kre^enbrucker-

Iliüble. INükte. Iliükte.

III. Z uri8<I iction Hemer.

lliübtc zu Hemer. Iliükte zu Hemer. Illüble zu Hemer.'

v. Lanäkreis Altena.

I. Hmt Altena.

1. Hockgerickt Lüäensckeiä.

Habmecter-lliUbte. tiabmecter-IIIübte. liakmecter-IIiüble.

Lrensckeicier-

Miikte.

Lrensckei^er-

Mübte.

tZrensckeicter-

Mükte.



pöppelskeimer-
Müble.

pöppelskeimer-
MUkle.

pöppelskeimer-
Mükle.

Lauenscheider- Lauenscheider-

Mvkle. MUkle.

2. Lerichl Kltena.

Müble MUkle

zu Versevörde. zu Versevörde.

1739 stellen clen 159 privatmüklen 46 königliche gegenüber;

1772: 129 königlichen 42 private.')

was ciie Verteilung cler König!. Müklen über che Lrafsckalt betrilkt,

so standen sie in cliesem Punkte mit den privatmüklen in gewissem Legen-

satz. bevorzugten letztere das platte Land, nnci fanden sich in cler Uäke

cler Ztädte nur ganz vereinzelt privatwerke, so verteilten sich ciie landes-

berrlichen Müklen überwiegend auk die Ztädte, batten daber inkolge ibrer

gröberen Lrtragskäkigkeit böberen wert. Zjcher war dies kein schlechtes

Zeichen tür den Leschäktsgeist der damaligen Landesberrschakt, die tür ibre

Müklen die beoölkertsten örtlichkeiten aussuchte. Dazu kommt, dab nicht

alle Müklen bei den Ltädten, die um die wende des 17/18. dakrkunderts

dem Landesberrn zustanden, von vornkerein Eigentum des Pürsten gewesen

sind, Mekrere waren städtisches pigentum und kamen im Laute der Zeit

auk irgend eine weise in den besitz des Landesberrn, eine brsckeinung,

die sich durch das 18. dakrkundert an den übrig gebliebenen städtischen

Müklen ebenfalls verfolgen läkt. Uuk dem platten Lande waren landes-

berrlicbe Müklen vorzugsweise in den Ämtern Unna und Iserlokn anzu¬

treffen. Die Lbene der nordwestlichen Mark kalte an König!, Müklen den

grökten Mangel, dagegen bedeckten die privatmüklen sie am dichtesten.

Im verkältnis zu anderen Legenden nakmen die städtischen
Müklen eine unbedeutende Ztelle ein. Zchmitz erwäbnte 1728 Zwei wasser-

müklen und eine windmüble bei der Ltadt Zckwelm, die städtisch waren,

und drei wassermüblen in Loest und bördc, die der Ztadt dort zustanden.

Um dieselbe Zeit finden wir noch zu Unna eine Ztadtwindmükle, aber in

desolatem Zustande, sie war nach Ztaffelsteins Worten keiner Reparatur
mekr wert.

') Im Usi-iioZtum LIsvs Micoktsn 1792 clis IcZI. Äliitilsn ASNÄN üig Hilllts
-älsr ^erlcs 86 niobtlcäoi^I. stsnäsn 46 IcvniKl. Aögsuiibsi'. O-cs VsrüÄtnis

äon ?ilvatmüblsn v.ii' 46 : 27.
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Her Ilackweis von 1772 kübrt 4 Ltaätmüblen an:
>1 äie Ltaätwinämüble zu Unna,
2) äie Ltaätwinämüble zu Loest '1,
3) 2 Kämmercimüblen äer Ltaät Lckwelm.

im Herzogtum Kleve kamen 1792 auf 80 Kornmüblen 13 Kämmerei-
müblen cier Llääte.

was nun äie Lumme aller Kornmüblen anbetrifft, so betrug sie
nacb clem Nackweis von 1772 176. Nock anäere labelien als clie ange-
tübrlen geben uns Nukscklub über clie Lesamtzabl äer INüblen in cier Lrak-
sckakt Mark, obne sick jeclock über cien Lkarakter cier einzelnen Werke zu
verbreiten ocier auck nur eine Nukzäblung derselben zu geben.

Nack weääigenkancien sick um 1790 in cier Marin
7V norcirvärts 6er Nubr:

I.
in cien Ltääten:

22 Kornmüblen;
II.

im Lanäkreis Hamm:
27 Kornmüblen;

III.
im Lanäkreis Hörcie:

S6 Kornmüblen;
IV.

in äer Loester IZöräe:
9 Kornmüblen.

k. südwärts 6er Nukr.
I. in 6en Ltääten:

18 Kornmüblen;
It. im Lancikreis NItena:

36 Kornmüblen;
III. im Lancikreis Wetter:

17 Kornmüblen.
in La. 18S Kornmüblen.

Line bistoriscke labelle 'j gibt uns unter anclerem auä, 6ie Lab! 6er
Kornmüblen für cias äabr 1798 an, jeciock besä,rankt sie sick auk cias platte Lanä:

Lanäkreis l?amm: 26 Müblen
„ yöräe: S9 „
„ Wetter: 14 „
„ Mtena: 32 „

Loester Lär äe: 15 „
La. 146 Müblen.

et. Leite 7; Lmmortc. 1.
^VeüüiAen: cc. a. 0. II. Lkncl, Helt b. Leite 33, ?cckslls 3.
kok. Lteassarekiv Lsrlin Rep. OOIII H. 6.
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klicken uiii- Kur? zurück, so seken wir, clak in cler Lratsckatt Mark

au Müklen clurckaus kein Mangel bestanä. KIle Stäncie kalten kuteil

äarau, Uciel, Stacke, Leistlickkeit, Stitter, Klöster uncl IZürgersleute. kecieu-

tenäe kesitzoersckiebungen gingen im Laute äes 18. Oakrkunclerts vor,

über cke wir im Laute cler krbeit mancken slukscklub erkalten weräen.

Unser kesoucleres Interesse werclen i>n tolgenäen clie königlicken Müklen

beansprucken.

Z 3. Oie Müklenarten.

kie Kunst, clie KornkruäK zu zerkleinern, ist uralt. Mo clie Untänge

cles Ackerbaus Zingaug gekunclen, cla lernte cler Mensck balcl, äie Krück!

cies Kelcles in Mörsern zu zerstampken. Später zerrieb man clas Letreiäc

auk einem gröberen platten Steine mittels eines kleineren, äknlick wie man

clas Oerkakren nock ksute bei Salz uncl Karben in knwenclung bringt. Die

ersten knkänge cler Hanclmükle! Kies Instrument, clas wir im Mtertume

kincien, bat sick erkalten bis auk unsere Zeit, mag clie lecknik es auck

vervollkommnet kaben. Im Orient sincl sie käukig anzutretten unci selbst im
Osten unseres Oaterlancles beute keine Leltenkeit.

Kie alten Kölker äes Orients beclienten Sick cler Hanclmükle-j, clie
Lriecken-Kömer kannten sie unä bei unseren Oortakreu war sie vor cler

kerükrung mit clem römisck-grieckiscken Kulturkreise clie einzige Müklenart. ^
Kie Lrieären-Kömer kalten um cliese Zeit sckon verbesserte krten cler

I?anämUkIe.

Mükselige uncl besckwerlicke krbeit war äas Maklen, ocler besser

gesagt, clas Sckroten auf ckese Meise; Sklavinnen, Sklaven ocler oerurteilte

Oerbrccker verwenclete man clazu. Im Mittelalter war äie keckenung cler

') Instruktive Abbildungen Kr dns 17. dnkrbundert von „llllvrknndlVssssr-,
IVind», Ross-dewiekt unä Unndmüblen sto." gibt dns Ilbsntrum Älnokinnrum

vcw doorg ^ndrsns döoklsr, üiirnbsrg 1661. Vsrgl. Isrnsr „Historisobs ^.b-

bnndlung über die Zlnklen" uns dorn .Inbro 1695 v. 3ob. Ilob. klublbsrgsr iiber-
sswt V. ?. II. Ilnnlmnnn.

dnndmüirls: gotisok gunirnus, ^.ltb. (zuirn, gusrn oder kurn. dnvd-
mükle viril nuob dnndgusrns gensnnt.

„Ibisse Ilnndmiiklsn bestunden aus sivsi übsrsinundor oder nsbsnein-

ander gelegten, runden, gssoklilksnon Steinen, io denen das Horn mit den Hän-
den -lorgustsobt wurde, daneben gab os nook eine anders Korm der dandmüblon,
in (tonen das Xorn auok in sinsm kleinen Irogs mit Hills eines ^linder- ocler

knlbenkörmigon Hornstampksrs ^ordrüokt wurde". 0. Hosüne, a. a. 0. Seite 5.
„Hier gab os oinlaebo, Isiobt tragbare ^lüklen, woleks okne Sobwiorig-

keit mit einer Hand gedrekt werden konnten, wäkrend cler Nabisnds mit der
anderen Hand detreide -iusebüttste. Daneben benutzte man ober aueb grössere

IVerks, clie niekt vom ?latas gsrilekt werden konnten, und deren lZodienung
die volle Uralt eines oder mokrsrer Arbeiter erlorderts". 0. Hoskne, a. a. d.
Seite 5.
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Ire!- oc>er wenäemUblen zuweilen (las harte Los cler Lekacigenen. Dkl

trolen liere jDkeräe, Maulüerej an Ltelle cles Menschen. 'j

Die Lrkinäung cler Wassermühlen källt um ciie ?eit Linns». Die

Dömer lernten sie im Dsten kenne», im 4. nncl 5. äahrlnmäert verpklanzten

sie sich in ciie westlichen Provinzen cles Deiches, Die Wassermühle erst

schattte ciie beruksmäkige Müllerei. Die Lermanen übernalimen äie Wasser-

mülile, wie so viele Einrichtungen, aus clem Dömerreiäw. Dür eine Dbart

cler Wassermühle, ciie Zänkksmiihle, wirä Dom als Drsprungsort angegeden.

Dot macht clen Mensären erkinclerisch. Delisar, 536 clurch Ditiges in Dom

eingeschlossen, so», als clen Delagerten clas Wasser cler Danäle abge-

schnitten war, äie ersten Länkksmühlen auk clem liberstrom angelegt haben.

Über äie Lrkinäung äer winämüblcn herrscht völliges Dunkel, nur

so viel steht kest, äak sie von unseren tDütilenarten äie relativ jüngste ist

Dllgemein wirä kür ihr Dukkommen äas 12, »alirlinnäeri angesetzt, Drenz-

kabrer hätten sie im lDorgenlanä kennen gelernt unä nach Dlcmäern gebraärt"j.

Dltere Werke geben an, man babe sie in Lnglanä säro!i im 9. Dahrlnmäerl

zum wassersäröpken benutzt. Diese Drknnäen sinä jeäoch Dälsärnngen ^'j.

D»e vorgenannten Mühlen, Wasser-, winä-, l?onä- unä Dokmühlen
Kamen kür äie Lraksärakt Mark in Dctraäit. Don clissen slanä an ?akl

unä Deäeutung äie Wassermühle bei weiteln im Doräergrunäe. wir haben

es mit zwei Drten zu tun, je nacbäcm äas treibenäe Wasser von oben ber

auk äas Müklenraä källt, oäer äer Dntrieb unten erkolgt: äie obersärläärtigc

unä unterschläcbtige Wassermühle. Dei äer obersäiläärtigen Mühle, äer

älteren Drt, erhält äas wasserraä äcn Dntrieb hauptsächliär clurch äie Le-

walt äes Zturzes, bei äer nntersärlächtigen bewirkt vorwiegenä äie Lirö-

mung äie Drehung. Drstere Drt kinäet siär meist in Legenäen, wo gutes
Lekälle von Natur säron vorhanäen oäer auk kleineren Lewässern ohne

starke Ltrömung. I?ier wirä äurcb künstliche Ltanung unä hergeriärtetes

Lekälle äie nötige Drakt gesärakken. Denigegenüber sinä unterscblächtige

Dnlagen nur äort geeignet, wo genügenäe wassermassen unä Ztrömnng
clen Dntrieb äes wasserraäes unterbalb bewirken können. Die unter-

scblächtige Müble ist in äer Degel äie gröbere unä leistungskäkigere.

D „Das Lorn wuräs von einem auf fester Dasis lis^enäen, massiven XsZei,
in »essen Lpit-ce eins eiserne, vertikale Lwkss sinAslasssn war, unä äom soA.
Däutsr ösrc^uotseht, äer um äiess clceüss Zsärekt wuräo. ^.n äsm l^äufsr war
sin ikn äreksnäer lZsbsl anAsbrauoht, äer sntwsäer äuroü ^iebenäs lisrs oäer
äurehstossenäs Mensoüen in IZewe^unA!rrsst?.t wuräs". L. Loskne, a. a. L. Leite 5.

D 1195 Ovaren V7inämühlsn in ?rankreick bekannt.

^Is Xaissr Drisäriok 11.82 äie LtaätxrivilsMSn Lübeeks bsstätiAte, wsräen'
^Vinä- unä ^Vasssrmiiklen erwähnt.

1397 stanä eins 1>ViuäinükIv vor äsm ^.mäitors in Minster.

L. Xoebne, a. a. L. Leite >7.
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wie sick ciie wasser-wüblen unseres öebietes auf äiese beiäen Arten ver-

feilten, ist nickt bestimmt, nur kür cke königl. werbe gibt uns Ztakkelstein
clarüber Auskunft. Die obersckläöitigen wüblen batten clas Äbergewickt.
Als untersckläcktige Werke nennt er folgende:

Wentel Hörcle:

Die Wüblen zc> Lamen, Langsckeäe, Lckwerte. Die Hilsingsmüble
vereinigte beicle Arten; neben clrei untersckläcktigen wablgängen besab sie
nock einen vierten obersckläcktigen.

Wentel Hamm:
Die cirei wüblen zu Hamm.

Wentel Wetter:

Die IMblen zu Hagen, Wetter, cke Neubäuser wüble.

Wentel Loest:
Ate Lalzmüble.

Wentel Vlankenstein:

Die wüblen zu Vlankenstein unä Hattingen.

Die übrigen baben obersckläcktige wasserrääer. Die Kenfeien Altena,
Aeuenracle, Plettenberg, Userlobn kennen nur cliese Art.

Vesser nock ist cke Leistungskäbigkeit einer wickle nack cler Anzabl
cler wablgänge ocier wablgelincle zu beurteilen, Line wickle mit zwei
Wablgängen kann man als mittleres Werk ansprecken, unci Werke solcker
Art waren in cler Lraksckalt wark äie zablreicksten. Daneben bestanden

kleinere wicklen mit einem, unci gröbere mit mekr Celinclen.
Don üen königl. wüblen besaben mebr als zwei wablgänge:

Wentel Höräe:

wickle zu Kamen: 3 öelincie;
Hilsingsmüble: 4 öelincie;
wüble zu Langsckecle: 3 (Zelincle ;
wüble zu Hörcie: 3 (Zelincle;
wüble zu Lckwerte: 3 öelincie.

Kentei Hamm:

Die Zwei wüblen auf cler Lippe je 3 (Zelincle.

Wentel Wetter:

wüble zu Hagen: 3 öelincie.

kientei Loest:

Die Zalzmüble: 3 (Zelincle.
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penteien Altena, Neuen r ade, Plettenberg:

Mükle ZU Nltena: 3 Lelincle;
Mükle zu pöpelebeim: 3 Lelinck;
titüble zu Vereevörde: 3 Lelincle;
Ittüble zu Plettenberg: 3 Lelincle;
Die tvalkmükle: 3 Lelincle.

Nur einen Mablgang beeaken clie Müblen zu: Ncngeen, La8trop,
lZlankenetein, Lprockbövel, Neuenrcicle.

Nie nickt ciukgekübrten König!. Müblen waren mit zwei Mablgängen
au8ge8tattet. Vab jedock cke Lei8tung8säbigkeit einer titüble in er8ter Linie
nickt von cler Zabl cler Ittoklgänge, 8vnciern von dem vorbandeneein einer
genügenden ktntricbekraft und Uberkaupt vom Zuetande de8 lverkee abbängt,
i8t wobl 8clb8tver8tändlick. Nie lttablgänge baben in8otern eekundäre
Bedeutung.

Nie Ivindmükle war, wie 8ckon im Lingange erwäbnt, in der Mark
8elten, 8eltener nock im 8Üdlicke» a>8 im nördlicken leile'j. I)ier exi8tierte nur
eine vor der Ltadt Lckwelni, 8ie 8o»te in die8cr wa88erarmen Legend aue-
betten, wa8 ibr aber ebeiwo wenig ac>8 tvindarmut gelang, wie den beiden
tvaeeermüblen au8 tvaeeerarmuMj Nie8elbe Nutgabe wie bei Lckwelm
katten die tvindmüblcn auck in der übrigen Mark. Lie 80»ten da Lreatz
bieten, wo lvc>88ermüblen nickt reckt exi8tenzsäbig waren, wo ein trockener
Lämmer oder im Winter ttälte und Ni8 8ie betricb8unkäbig mackten oder
die tvaeeermüble allein nickt genügte. Nu8 die8em Lrunde wurde der
tZulxmüble zu Lockum 1722 eine tvindmüble zur Hille gebaut. Nben8o
fand 8ick im wa88erarmen Loe8t eine tvindmüble, zu Lölde eine königlicke,
eine 8tädti8cke zu Unna. Letztere i8t alt, 8ie wurde 8ckon >638 erwäbnt.

tn der zweiten Hälfte de8 17. tabrbunderte und in den eisten takr-
zebnten de8 folgenden 8ckien man 8ick be8onder8 für tvindmüklen zu
intere88ieren. Line Vomänenkommi88ion, die um 1696 iu der Mark tätig
war und unter anderem auck die Mablgelegenbeit der einzelnen Vietrikte
prüfen 8o»te, 8cklug den Neubau einer gröberen Zabl Müblen, darunter
vorwiegend tvindmüblen, vor. Va8 Projekt Kam aber ac>8 finanziellen
Lckwierigkeiten nickt zur Nuetübrung. dn den zwanziger dabren de8 18.
dakrbunderte wurden die meieten der genannten Ivindmübleu gebaut, wie
zu Lölde und Lockum. Dock die lecknik de8 lvindmüblenbaue beberr8ckte

zur damaligen Zeit die Elemente nock nickt völlig. Ltakkeletein fand einige
Habre 8päter keine einzige tvindmüble im betriebe, denn 8ie waren alle den
Ltürmen zum vpker gefallen, Nie auf 8eine Veranla88ung auegefükrten

') ok. Seite 1.
et. Seite 2.
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Keubauten uncl Reparaturen erlitten binnen kurzer Keit cias nämliche
Zchicksal, so clalz ciie bistorische labelle von 1798 nur nocb eine winw
müble im Kreise Hamm verzeichnet, ciie aber ebenkalls 1301 clurch einen
Wirbelsturm vernichtet wurcle.

Klan schiecl ciie winclmüblen in zwei Klassen, in eine ältere, ciie sog.
clcntsche wincimükle, auch Kkabl- ocler lZockmüble genannt, unä in eine neuere
Krt, ciie sog. bollänclische wincimüble. Keicle Krien sinä beute noch in unserem
»aterlaucie anzutrekkcn.') Kic Kkabl- ocler lZockmüble, ciie man im beuligen
IKünsterlancie noch bäukiger antrikkt als ciie zweite 5lrt, rubt auf einem
Kkabl skock). Das ganze öebäuse läkt sich um Wesen Ztäncler sKausbaum)
cireben uncl in ciie passenciste winclrichtung einstellen. Hie Lekakr, vom
wincle umgekippt zu werclen, ist bei Weser sebr grob, bei starken Ltnrmen
sucht man äaber we Kcksäulen zu unterstützen.

Kieser Umstauci Kibrte zur Krkinwmg cler sog. Kolläucier. Der
massivere Unterbau, meist aus Lieme», ist gegen ciie Kiemente geschützter.
Kur cler oberste leil, cias Vach lKcmbc, Kappe), ist clrebbar. Kiese Cattuug
wurcle cler Lage nach von einem Künstler um 1659 in Klauciern erkuucien,
aber schon 1346 schlugen ciie Kugläncier ciie Kranzosen zu Lrecg bei cler
Lteinwiucimüble. Kas Kerclienst, ciie bollänwscbe wincimüble kür ciie Lrak-
schakt IKark, wenn nicht bekannt gemacht, so ciocb eingekübrt z» babcn,
gebübrt Ltakkelstein, cler selbst uncl seine Uuterbeamten i?ollanc> bereist
uncl cias Klübleuwesen ciort stuckert batte. Kie Kiecierlancie waren zu

clamaliger Zeit im IKüblenbau vorbilcllich. kbr Kiukluk ist aber cler IKark
trotz cler Käbe lauge vorentballen geblieben.

Kinen zuverlässigeren Krsatz als ciie leichtgekälirciete wincimüble
gab we Kobmüble, auch noch wobl ciie Kanclmüble ocler I?anciquerne ab.
IM Weser bebalk mau sich schon im Klittelalter bei Belagerungen,
wenn ciie ancleren lKüblen nicht benutzt werclen Konuten, wi cler Kegel
wurclen beicle Krten, ciie letztere kast nur zum Lrützmacben gebraucht.
Uber es gab äoch noch Kobkornmüblen, uncl auch auk Kanämüblen mablte,

Ois IZookmübls nabm bis 1861 in Lreusssn noeb ^ci. Iiis meisten
Holländer stöben bsnts am blisdsrrbsin nncl iin Ksgiernngsbe^irk Stralsund,
bis meisten Loekmüblsn in lllittsldsntsokland, Lüdpossn, besonders Hannover.
Die gebirgigen Länder, Württemberg, Laden, Olsass-Ootkringen, Ladern und
Hessen baben niokt eins vsrsiobsrnngsxklioktigs IVindmübls, gan?: klbüringen
nur 64. Ois grössten Oolländermüblkn sieben in Osttriesland. Ois keutigsn
Holländer sind meist ein verbessertes Lastern derjenigen, die nns interessieren.
Ois klage der IViodmükls sind bsnts gs^äklt. Oer Oampk verdrängt seinen
billigen Klonknrrenten, den IVind. .In Oentsobland gab es-

1882: 18,579 ^Vindmüblsn,
18SS: 15,620 „
1908: 12,500

Lro dsbr geben oa. 300 >VindmnbIon ein.



— 38 —

vielmekr sckrotete man krotkorn. IZesonäers äer ärmere leil äer Be¬

völkerung bediente Sick dieser potinstrumente, um an Multer zu sparen,
Lin wirklickes Mekl konnte man aber das Produkt aus ciieseu Werken nickt

nennen. Hie Hanäquerne zerteilte clas Korn okt nur 2—3 mal. Dock viel
öewickt legte cler Märker nickt auf ciie Qualität cles Maklwerks, wie
denn auck in clen Müklen äer Leute! unbekannt war. Mau war eben an

grobes krot gewöknt. Llazu passen äie Worte L. Sckneiäers, äie von
Steinen in seiner öesckickte zitiert.^

In äen Städten äes Herzogtums Kleve waren 1738 30 privat-
rokmüklen vorkanäen, in äen Städten äer Mark keine einzige. Königlicke
gab es 7, von äenen 4 aus Kleve, 3 aus äie Städte äer Mark: Hagen,
Neuenrode, Plettenberg entfielen. Letztere gekörte je zur Hälfte äem Könige
unä äem prosten von Plettenberg.

pon äen tS oorkanäenen Hanämüklen kamen II auf äie klevisckcn,
4 auf äie märkiscken Städte: wattensckeiä, IZockum, Lünen, Kamen.

Huf äem platten Lanäe sanäen sick in Kleve 60 Hanämüklen,
in äer Mark je eine auf äem Hause Strünkede unä im Hinte Lünen.")

Hanä- unä Kokmüklen gab es äemnack in Kleve beäeutenä mckr
als in äer Lraksckakt Mark, äakür wies äiese aber um äie Hälfte mekr
anäere Müklen auf als äas kleviscke Lebiet.

pie genaue Zakl äer Hanämüklen festzustellen, war äen lZeamten
nickt möglick, äenn ikr Lebrauck unä lZesitz war bei strenger Strafe oer-
boten. Man fürcktete, sie möckten äen allgemeinen kgl. Mllklenzwang unä
äie Hkzise beeinträcktigen. paker wuräen sie vor äen Nackkarsckungen
äer lZeköräe sorgsam verborgen gekalten, im geKeimen beäiente man Sick
ikrer äock. t781 konfiszierte unä äestruierte äer Lanäreuter 9 dieser Müklen
im Hmte lZlankenstein, ein IZeweis, äak äie seit S0 Jakren stets wieder-
Kotten Perbote nickt viel genutzt Kotten.

p Die meisten OeZenäen bringen viel tZstrsiäs, nbsr ^.vsit mnn keine
Beutet in äen Nnkton kst, büekst siok änrnus ein Zrob, ctiek, sebvnr^ unä
trsiZes Brot, ob es Atsiok sm 24 Stunäen im 05sn stebst, cvis sonüvrtiob im
Snnerlnncio Bresbur^isebsr OsZsnä Assekisbst.

<Zsb. Ltnntsnrek. Berlin Rex. Xtevo tit. OXXI Svot. I. n. 6.



II. Kapitel.

Nie VcmngerLiMigkeit 6er Müdien.^

Die Müllerei gekörte im Mittelalter zu äen sog. Kanngewerbeu. Oon
äiesem Kanlie wuräeli vor allem clie Kalirnngsmittelgewerbe, Müllerei,
Käckerei, Kelterei uucl Krauerei betroffen. Line Kannmüble (moloadimiw

besab clie Lerecktigkeit, clie Anlage eines aucleren Merkes inner-
balb bestimmter Lrenzen zu untersagen, ocler sie konnte clie Eingesessenen
eines Ortes, Kezirkes, einer Korporation, in ibrer Lesanctbeit ocler zum leil,
äirelä zwingen, ibre Kornkruckt ncir clurck sie oerarbeiten zu lassen.

Die Lrafsckalt Mark besab im 15. unci Ib. äabrbunäert nackweislick

solcke Zwangs- ocler IZcmnmüblen. Daneben bestanclen aber aucb Merke,
clie clicses Keäit entbebrten. Mclcke cler beiclen Lruppen überwog, ist für
cliese Zeit sckwer zu sagen, cla ein allgemeines vergleicbencles Material
feblt. Die lanäesberrlickeu Merke besaben zum grökten leite cleu Zwang,
unci ebenso wirä von clen übrigen Müblen, clie ja fast alle in acleligem
lZesitze waren, jecle eine gewisse Zab! Kannpflicktiger gebabt baben. Dock
nickt alle Zingesessenen unterstanclen einem solcben Zwange; viele Kauer-
sckaften unä Kirckspiele gab es in cler Mark, clie für sick bis in clas 18.
äabrbunäert binein clas ins mer-ce üwultutis bebauptetencl. b. nack ibrem
Kclieben äeu Derarbeitungsort kür ibr öetreiclc bestimmen konnten, so äab
eine Möble in cler Kegel von Zwangsgästeu unä von freiwilligen Mabl-
genossen besucbt wuräe.

Zilie aus ciem Kömerreicke übernonnnene Zinricktung ist cler Kann
nickt'), sonäern seine Zntstebung unä Dusbiläung ist zur Zeit cler groben
Lrunäberrsckakten zu suckeu, von äenen ja so mancke „Zortsckritte in äcr
lanäwirtsckaftlicken lecknik unä Organisation ausgegangen sinä". Die
meisten Müblen bekanäen Sick im Mittelalter im grunäberrsckaftlicken Ke-
sitze, clenn äiese waren am besten in äer Lage, solcke immerbin kost-

') Osü. 8tcccctsareüi? Lerliu, Rsp. Nartc XXI X. 2 ; XXVIII X. 1, 2, 5, 8;
XXIX X. 1; XXX X. 4; XXXI X. 1, 3; XXXII X. 2, 4, 6, 7, 9, 10, 12;
XXXIII X. 3; XXXIV X. 1; XXXVI X. 1, 2, 6, 9, 10; XXVIII X. 3;
XXXII X. 1; XXX X. 4; OXXV-, OXO X. 1-41; MVI X. 1.

Rex. Olsvs 0IV X. 4. 5; XXXI ss,°t. I, X. 2, 3, 4, ö, 6, 7.
L.oten üor Xotbicininsr: K. 34. X. 4.
2) vi. ,-i.iu 8ebtussö clss Xug. Lt^üt, Kosst und IZöräs.
") O. Xoskno, s.. g.. O. Zsits 47.
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spieligc Anlage zu errickten. Uab die Lrundberrsckaftsckon in karolingiscker
Zeit ibren Hintersassen clie kenutzung einer anderen Müble untersagen
konnte, dafür gibt Koebne ein Beispiels.

Neben clen berrsdraktlicken Werken trekken wir nocb MUblen in mark-
genossensdiaktlickem Lesitze, wenn auck in erbeblidr geringerer Anzabl >.
Hier batten ciie Uorkgenossen kratt ibres IZenutzungsrecktes an 4er Allmende
clas Aeckt, sick 4er Müble zu bedienen"!. tn 4er Craksckaft Mark zwar
lassen sick solcke markgenossensckaktlicke Müblen nickt mebr nackweisen.

Zu eigcntlicken Zwangsrecktenbildeten sick 4ie Lannreckte nur in 4en
grundberrsckaftlickenDörfern aus, wäbren4 4ie Lewerbemonopole in 4en
freien Dorfmarkgemeindenin 4er Negel kielen, so ba>4 sie lästig wurden.
Der Lrundberr bcbielt sie aus finanziellen gründen bei."! Nack Nummer
ersckeinen 4iese Dannreckte in 4en weistümern teils aus grun4berrlicker,
teils aus markgenossensckaktlicker Lewalt kerrübrend."!

Der Landesberr 4er INark übte um 1300 4en INüblenbann4ort, wo
ikm neben seinen Ian4esberrlicken Neckten nock gewisse anclere Cerecktsame
zustanden; ein allgemein Ian4eskerrlickesDannredtt im INüblenwesen biI4ete
sick erst um 4ie wende 4es Mittelalters aus, als clas aufkommende rämiscke
Neckt dem Landesberrn eine kreiere Verfügung über die Untertanen ein-
räumte. Ltadt- oder grundberrlickeNeckte sdreinen in den meisten Nällen
die Unterlage kür die Ausübung des Zwanges abgegeben zu baben. Leden-
falls sind die IZefugnisse des Landesberrn in diesem Dankte eingesdiränkt
gewesen auf Leute, denen er irgendwie näber stand als nur durck seine
landesberrlicke Ltellung. Leute, die sie zu zwingen und zu bitten pflegen,
legten die Lraken Engelbert und Dietrick von der Mark t3S3 und 1389 zur
Müble des Ikonrad Lieck.

Lanz ausgescklossen ist bier eine landesberrlicke lätigkeit, da
Hamborn, Deeck und Meiderick aukerkalb der märkiscken Landesgrenzen
lagen. An börige Leute kann man denken, denn diese besab nackweislick

A <?. lüosbne, a. a. L. Lsits 47.
Lobrädsr, s. a. L. Leite 215, ^.nrn. 18.
bLnrnrner, s. a. L. Leite 95.
L^nrnrner, a. a. O. Leite 97.

5) ebenda, Lsits 98.
6) Engden die Zssstsn L^n in dr^sn I7irspslsn to Hamborns, te Lselcen,

to lüeidsriob, die tbs dwinFSu snd tbs biddsn xlo^sn, die en sutlsn nsrZsnd
rnastsn dan, ox dsssr Noelsn voorssxd Voort inser vrsrt Laeolcs dat
(lonrad Ltsok voors. ol s^ns Erven ok s^ns Lnsebts, eniA dsssr voor. Mal-
Aönotsn sniZ vnnds aen einer andren Nosls, die mag Lonrad Lteok voorA. oi
s^ne Erven oi sz'ns ünsebts svz'A psnden snd antvordsn die pands in onssn
bsboek oi onssr Erwsn .... Leb. Ztaatsarok. Berlin, Rex. Xlove EXXI seot.
I 17. 2.
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cler Lrak von äer Mark sowobl im yerzogtuni Kleve als aucb im benaclr-

Karten kerg. 1340, 23. »ugust bekam äie Lappenderger Müble clcn Kann

über äie Ltaät Lünen, „clat in clgse stat van ancleren Mulen nge mulen-

wagden ovc mnlenkarre gan sal »er Lrak »ciolk erteilte dier clas Privileg

krakt seiner stacitberrlicke» Lewalt, wie wir unten bei cler ketracktung äes

Iküblenregals seben werclen. »ie »ogteigewalt ist ein wicbtiger paktor

im üusbilclungsprozeb cler territorialen Lanclesbobeit gewesen. »urck sie

erworbene uncl bebauptete keckte wurden keslanclteile cler späteren Landes-

berrsdraft. »uk gruncl seiner »ogteiredrte sudrte cler Lrak von cler Mark

1391 clie Eingesessenen cles üadrbarstikts werden seiner clortigcn Müble

nutzbar zu macben nncl bebauptete clen Kann claselbst in weiterem Umfange

sogar als cler dortige Lanclesberr. »enn cler probstmüble im Ztadtgraben

clurkten sicb nur clie »btei, die »ienstmannen nncl kärger zu werden be-

clienen, alle Übrigen aber mübten sicb zur Crafenmükle auf der kubr

kalten, cleren Lebraudi aber aucb clen Lrsteren gestattet, wenn aucb nidri ge-

boten war'). Manckes »bbängigkeitsverbältnis, das wir in späterer Zeit

bei clen Müblen, sowobl lancleskerrlicben als clen adeligen, vorkinclen, gebt
auf diese wurzeln zurück.

kin Zwangsverbältnis konnte aber aucb clurcb gegenseitigen »ertrag

entsteken. Leickter lieb sick jemand zum kau bestimmen, wenn ibm clurck

clie getroffene »ereinbarung auf cliese weise eine gewisse kentabilität ge-
wäkrleistet wurde. dn cler Lraksckakt Mark tritt uns zwar kein solcbcr

Kall entgegen, wie er überbaupt zu clen Lcltenkeiten gebären mag. Kummer

bringt ein keispiel, clab clurck Übereinkunft ein Zwaugsverbältnis gesckaffen

ist.') perner kam es vor, clab clurck Übereinkunft uncl »ertrag zweier
Müblenbesitzcr einer Müble cler kann zuwucks. Uncl clieser Kall kiuclet

sick auck in cler Mark, »er Lrak »dolf von der Mark scklob mit clem

Eigentümer cler Weiler Müble, clem krbberrn zu Llgff, dokann weiten,

Palmsonntag 1334 einen solcken Pakt, »urck kisgang war clie nabe

landesberrlicke Müble und Kcklackt an cler »ppercoppe») zerstört, »er

Lraf zwang seine ebemaligen Maklgäste auk clie Weiler Müble ein uncl

wurcle ciafür Mitbesitzer cles Werkes/)

^Lnoombt. III 5t. 353.
') also äst äer verdiZbe Lckt tor t^t, »Iis die onpittelsbsron, »Iis clor

korrsn disnsrs, alte die mun otl d^nstmun szcn des nbts ind ntls die borZkors
s^n ind binnen der studt ^rnven vom IVsrdsn vonsn morden muten otk Ineton

muten ulrste^ Xorn op des ?ruestes mosten all des Lrevsn moelsn tot s^n ielietcen
sxnen v^tte in-> tcosr bntbsn onssr nutcomelinAbs ^vsdersprutce otl indruobt, msr
utte undsr lüde bntbsn lud binnen IVsrdsn sotten verbunden veson to muten
op dos tlrsnsn mosten. (Kuoombt. III. X. 958.)

2) Hummer u. u. L. Leite 18.

Die tlüdsr ^vursn 1757 noeb ^n soksn (v. Lteinen).

°) Ltsb. Ltuutsurek. Rep. Xtsve LXXI ssot. I. X. 6.



Ott ist kür äie Zeit unc! Art cler Lntstekung nickts zu ermitteln. wo
uns clie Zwangsverkältnisse zuerst begegnen, äa weib man ibren Ursprung
nickt mekr, man beruft Sick auf Lrauck unä herkommen. Die Lenntzcnig
cicr ILUKIe „seit uncienklicken Zeiten" wurcle äenn auck von cte» Lesitzern
cter ILüklen zur verteiäigung ibrer Leckte stets angekübrt, wenn ibneu keine
spezieiteren Leckte über clie ILaklgäste zukamen.

Die klevisckenAcrzöge Kaden seit äem t4. äakrkunäert, als Sick cke
lanclesberrlicke Verfügungsgewalt unter äer Rezeption cles römiscken Lecktes
crbeblickerweitert liatte, begonnen, ILüklen clen Lbarakter von Lannmüklen
zu geben. Unä sie Kaden cles Weiteren auck clie Lauten von ikrer Lr-
laubnis abkängig gemackt.') Legrünclet Kaden sie äiese Ansprücke äurck
ibrc lanclesberrlickeLtellung. wie beiäe Leckte einen inneren Zusammen-
kang aufweisen, so zeigen auck beicie eine gewisse Parallelität cicr Lnt-
Wicklung, von ciencn clie Zwangsgewalt im 18. äakrk. ikren Abscklub kanä
in ciem allgemeinen König!. ILüklenzwang. Lab sick äas lanclesberrlicke
ILüklenregal, cl. i. clas Leckt, Lauten zu erlauben, eker unä allgemeiner
äurcksetzte als äas Leckt, Kraft äer lancleskerrltcken Ltellung äie Untertanen
zu ILüklen zu zwingen, bat seine besonäeren Lrünäe. Die Anwenäung
äes Legais traf verkältmäbig weniger Untertanen, kancl somit geringeren
wiclcrstanä unä katte in äem lanäeskerrlicken Wasserregal eine bessere
Legrüuäung als äas lanäeskerrlicke Lannreckt.

Auck äie neue Lanäeskerrsckakt,äer branäenburgisck-preubisckeKur¬
fürst, kakte äie vcrleikung äes Zwanges, wie äie Lauerlaubnis als ein ikr
zustekenäes Legal auf. Der § 5 äes äustruklionsreglements von 1690
für äie Lomänenkommissionbezeicknet äas Lannreckt ansärücklickals Legal.
Lickt jeäe neue ILükle wuräe jeäock von äem Lanäeskerrn obne weiteres
mit äem Laune ausgestattet, än einer Lonzessionsbewilligungwuräe in äer
Lege! angegeben, ob äie besagte ILükle clen Zwang besitzen oäer, ob sie
ein „freies Lemakl" sein sollte, von nun an wuräe nur äie vcrleikung
seitens äes Lanäesberrn äie einzige Auelle für äie Lnlstcbungneuer Zwangs-
müklen. Uberwiegenä wuräe äer Zwang gleick mit äer Konzession erteilt.

Die Lefugnis äes Lanäeskerrn konnte sick naturgemäk nur auf äie
nock freien ILaklgenossenerstrecken. Liner ILükle Zwangsgäste, äie nack-
weislick äakin gekörten, zu entzieken, äurkte äer Lanäeskerr nickt. Lckon
äaraus ergibt sick, äab äie vcrleikung äes Zwangs nickt ursprünglick auf
äie Lanäeskokeit zurückgebt, sonäern Zwangsverkältuisse sckon vorker äa
waren. ILan nakm in äer KonzessionserteilungLücksickt auf äen bestellen-
äen Zustanä unä erteilte äen Zwang Uber äie freien ILaklgäste eines
Distriktes, „äkr kabt äie kerumgelegenenLeute von Unseren Untertanen,
so viel äere an anäere ILüklen zu fakren nickt gezwungen sein, kinküro

L es. k.
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auf äiese wickle zu legen unä äerselben sick zu gebrauten vermögen",

treibt es 20. Aug. 1633 kür äie geplante wickle zu Lreckerfelä.

Lock wuräen Lrivatmicklen seltener mit ctem Zwange ausgestattet«

als lanäesberrlicke Werke, „wenn Höfe zu einer wüble eingezwungen wcrclen

sollen, so so» man sie auk äie näcksten lanäcsberrlicken wüblen einlegen".')

Lrivatmüblen kamen meist erst in Lrage, wenn lanäesberrlicke Werke nickt

vorbanäen waren, unä voraussicktlick auck keine gebaut weräen sollten.

Den Wüblcnzwang in äer Horm von Zulegung äer wablgäste batte äie

Lanäesberrsckakt nicbt nur früber als äie Lonzessionsvertetlung, sonäern
auck besser für sicb auszunutzen verslanäen. Lo balteu äie Lraken von

äer wark äas balbe Lesitzreckt an äer ILüble äes Lonraä Lieck unä äes

äobann weiten erworben.') Um 17. äabrk. gesckab äie Zulegung von wakl-

gasten regelmäbig gegen eine jälirlicke Abgabe. Lei äem Lorkommen einer

solcken Abgabe kann man jeäock o!t im Zweifel sein, ob äie Lekognition,

äie eine wüble gab, für zugelegte wablgäste galt, oäer ob sie als Llukgelä
kür äie erteilte Lauerlaubnis entrücktet wuräe. Leun auck für äie Lau-

erlaubnis batte eine Abgabe als Legenleistung zu erfolgen, än äer Lege!

ist äie Höbe äer Abgabe für uns äas untersckeiäenäe werkmal. Las Llukgelä

war meist ein geringerer Letrag von 10, 12, 15 Ltübern bis zu einem

oäer mebreren Ltr. Die Abgabe kür zwangsweise Zulegung von wakl-

genossen meist gröber, so zablte äer von Lok 20 Walter Korn )' - Loggen,

'/? Lerste), äie äamals 44 Ltr. repräsentierten, kür äie Zuweisung äer

Lauersckakt Aplerbeck.') war äie Zakl äer zugelegten wablgäste klein,

so war auck »atürlick äie Abgabe äementspreckenä. Laber konnte es

kommen, äab sie nur äie Höbe eines normalen Llubgeläes erreickte. Lon

bestebenäe» Werken nackträglick ein Llukgelä zu foräeru, ging nickl an,

wob! aber lieb man Sick äie neu eingezwungenen Untertanen bezablen.

Lür neue Werke begnügte man sick auck oft mit äer bloben Abgabe kür

äie wablgenossen, obne nock ein besonäeres Llukgelä zu koräern, soäak

mit äer Ausnutzung äes Lannrecktes äas Llubgelä kür äie wüblen zurücktrat.

Lin Hauptzweck äer Lerleibung') äes wüblenbannes an äie lanäes-

berrlicken wüblen war äie beabsicktigte Lteigerung äer lanäesberrlicken

Linnabmen. Lorzüglick in äer zweiten Hälfte äes 17. Labrb. sckritt man

äazu. Lie branäenburgiscke Legierung nabm kurzer Hanä an. äie krüberen

Lraken von äer wark kälten in alle» Lenteieu Zwangsmüblcn besessen,

äiese seien im Laufe äer Zeit untergegangen, unä äer Zwang von Lrivaten

auf ibre wüblen gezogen. Liesen wicäer berbeizuzieben oäer wenigstens

L unter 12. äan. 1621.
ok. Leite 41.

") ^.kten der Hoklisiurner Ii, Aj. Ii. 4.

bes. sbsr nuob die Lrvsitorunß des bestellenden Hannkreisss.



von äcn jetzige» änbabcrn ein Entgelt äakür ZU forcier», ist ihr eifriges
Demüben in cier Kolgezeit gewesen. Oer erwähnte § 5 äer Instruktion cier
Domänenkommission lautet: „Der MüblenZwang, cier als ein lanäesberrlickes
Kegal cien lanäeskerrlicken Müblen zustellt, ist, wenn er von privaten auf
ikre Arivalmüblen gezogen ist, wieäer herbeizuziehen." Dab ciiesem
Deginnen von cien gesckääigten Müklenbesitzern stark wiäersprocken wurcie,
ist erklärlich, uncl äarum erzielte eine äazu eingesetzte Kommission keine
nachhaltige Wirkung. Diese Auffassung seitens cies Kiskus mutzte notwenciig
zu einer übertriebenen Anwenäung cies Müblenzwanges im kgl. änleressc
führen, ciie uns kür cias 18. äabrb. noch beschäftigen wirci. Der kiskalishe
Dtanäpunkt war nämlich äer, äas Deckt auf MüblenZwang ist lanäesberr-
liches Degal, rührt somit vom Lanäeskerrn her. üeäer Müblenbesitzer, cier
eine Zrteilung seitens cies Lanciesberru nickt nachweisen kann, besitzt ibn
zu Unreckt. Die Kommission soll ciaber an äie Desitzer ciie Aukkoräerung
ergeben lassen, Sick über cien Zwang auszuweisen. Duck ciie Mablgenossen,
ciie um ciiese Zeit keinem Zwange unterstancien, besaken nack Ansicht cies
Diskus ciiese Dreibeit zu Unreckt. Denn seine Zwangsmühlen seien im
Kriege ruiniert worcien, uncl seitciem habe sick bei cien Untertanen ciie
Meinung festgesetzt, sie seien frei. Zs waren cias brancienburgisck-
preukiscke Ansckauungen, ciie ciie Kommission aus äem Dsteu mitbrachte
uncl unter Derkennung cier alten, historisch geworäenen westkälisck-märki-
scken Derbältnisse mit einkack tkeoretiscker Degrünäung ciurcksetzcn wollte.

Don cien lanclesberrlicken Mühlen äer Mark besahen um 1690 cien

Zwang.
Wentel Höräe.

Deckeräingsmüble besak äamals cien Zwang Uber ciie Dauersckakt
Akiercie. Die Ztaät Unna ist ciamals zu ciieser Mükle nickt gezwungen
gewesen, benutzte sie aber infolge Wassermangels cier ibrigen.

Mükle zu Kamen hatte cien Zwang Uber äie Ztacit Kamen unä über
44 l?öke unä Kotten im Amte.

Mükle zu Müblbausen: Zwang Uber 40 Höfe unä Kotten.
Hilsingsmüble: Zwang Uber zahlreiche Zingesessene äes Amtes

Kamen, Uber 34 Häke unä Kotten äes Kirchspiels. Der MUble wurcie von
cien Mablgästen jeäock äer Zwang bestritten.

Dröbstingsmükle: Hier wirä kein Zwang erwähnt.
Mükle zu Langsckeäe: Zwang über 187 Höfe unä Kotten in S

Kirchspielen.
Mickle zu Schwerte: Die Ltacil wiäersprack einem Zwange.
Mükle zu Höräe: Zwang Uber cias Amt Unna. S3 Höke unä Kotten

aus Aplerbeck, 20 aus Dergboken, 33 aus Drachel, 14 Höfe unä Kotten aus
Zcküren.



lKüble zu Hombruch: Hat den Zwang über a»c Linwobner im Vinte
Hörcle besessen, clie nicht auk cler Hörcler Mükle mablten.

k^entei Hamm.
Die Müblen zu Hamm: Zwang über clas ganze vmt Hamm.

Wentel bvetler.
Müble zu Wetter: Zwang über das Kirchspiel Volmarstein, vorballe,

preibeit uncl Vork lvetter, Levern, 5cheve, in 5a. über 14S Höke uncl Kotten.
lvenger IKüble: Zwang Uber clas Vork Wengern, 80 Hausballungen.
IKüble zu Hagen: Zwang über clas Lericht Hagen, Uber mebr als

400 Hole.
Wentel Loest.

Die Zalzmüble besak keinen Zwang.

Wentel Lockum.
Vie Lulxmüble: Zwang über che Ltadt Lochum.
Vie lllüble zu Lastrup: Zwang Uber preibeit uncl Lericht Lastrop,

mit vusnabme cler Vomänenköke VIstedde uncl problinde.

Kentei L I a nk e nst e in.
Weiler wüble: Zwang Uber clie 5taclt Hattingen, über clie Vber-

uncl Kiederbonskelder Lauerscbaft, vber- u. Kiederbrenscheid, Winz, Laack.
Vie IKüble zu Llankenstein: Zwang über che preibeit Llankenstein

uncl vber- u. Kieder-Holtbausen.
Vie wüble zu 5prockböoel; Zwang über vber u. Kiedersprockbövel.

Kentei vltena.
Vie IKüble zu vltena: Zwang über vltena uncl Nette.
pöpelsbeimer IKüble: Zwang Uber Lüdenscheid.
Vie Koppelsmüble zu örenscheid: Zwang über Wiblingwerde.
Vie IKüble zu IKeinerzbagen: Zwang über IKeinerzbagen.
Vie Kabmeder IKüble: Zwang über clie Kosmarter uncl Vrebscbeicler

Lauerschaft.
Vie Lauenscheicler IKükle: Zwang Uber Hülscheid, lZreckerleld und

wester Lauerscbaft.
Vie Müble zu Versevörde: Ver Zwang ist bier von dem Pfand-

balter von Keubokkauk seine privatmükle zu Kolenpbükl gezogen.

Kentei Plettenberg und Neuenrade.
Vie Mükle zu Plettenberg: Zwang über das vmt Plettenberg. 1679

und 1638 ist der 5tadt Plettenberg erlaubt worden, auch auf andern, jedoch
nur landesberrlichen lKüblen, zu mablen. 1714 wurde ibr diese preibeit
bestätigt.



Die Müble zu Deuenradei Zwang Uder die Ltadt Nenenrade und

das Dorf Dable.

Wentel Zserlobn.

Die S landesberrlicken Müblen besaben in dieser Dentei denZwang.

welcke von den privalmüblen »in diese Zeit nvt cleni Zwange aus-

gestattet waren, uncl welche ibn entbebrten, lädt sick kür jedes Werk nickt
feststellen.

Dus besonders geleisteten Diensten wurde privaten die Zwangs-
gerecktigkeit erteilt. Der Oberstleutnant von westrem erbielt 1677 wegen
seiner treu geleisteten Kriegsdienste kür seine Möble den Zwang über das
Dort Drackel.'j

Ddelige Lüter waren an sick nickt vom Zwange ausgenommen.
Zinem Herrn von Dsckcberg, der ein Lut Druck im Härder Müblenzwang
besab, wurde ausgegeben, über seine bcbauptete Mablkreibeit ein sckrift-
lickes Privileg oder eine immemorialis possessio nackzuweisen.^

cknmerbin stand den Zwangsgenossen ein weg krei, den Dcsnck der
Dannmüblc zu vermeiden, wenn sie Sick mit dem Zwangsmüller wegen
des Maliers abfanden, dursten sie andere Müblen nack ibrem Dclieben
besucken/'j

Über die Ltellung des Landesberrn im 17. dabrk. zum Müblenzwang
dark nian sagen, dab er die Oerleibung des Zwanges als sein ausscklieb.
lickes Deckt in Dnspruck nabni. Diese Oerleibung bat er an Dritte in
finanziellem Onteresse ausgeübt, oder aber er bat den Zwang kür kgl. Müblen in
Dnspruck genommen und durckgekübrl. Der finanzielle Lesicktspunkt am
sckärfsten betont bat die Dorm des Leneralzwanges zur Polge gebabt.

Dieser Zwang ist tkeoretisck gereckttertigt worden durck die besonders
unter priedrick wilbelm I. sckark zum Dnsdruck gebrockte absolute Ltellung
des Königs den Untertanen gegenüber.

Der Lrnndgedanke des Unioersalzwanges ist, dab alle Mablgäste,
die nickt nackweislick bisber Zwangsgenossen einer Müble waren, sick zu
den königlicken Müblen zu balten kaben. Lo besagte ein Zrlab vom 24. Dpril
1724 'j an die kleviscke Kammer, alle Untertanen, die zu keiner Müble gelegt
seien, Mickten auf den königlicken Müblen mablen lassen, würde» einige
vom Ddel dagegen Desckwerde erbeben, so sollten sie begründen, welcke
Mablgäste zu ibren Müblen verpklicktet seien. Können sie das nickt,
so bat man sie obne lange Lckreibereien einfack abzuweisen. Oor-

0 (4ök. Lta^tssroti. Usrlin, Birten äsr Hokk. k. 34. X. 4.
H Xbsnda.
»> Reskr. 22. vsa. 4696.

Lteli. LtüMsorek. Lertin, R-sp. Xlsve OXXI seot. I.. X. 2.
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siebendes Keskript bildete mit dem vom 2S. Dpril I726'j dos re-oriptnin
ltoeisiviim oder rsr;nlntivnm für die Kinkukrung des 6eneral-?wanges. Lie
worden später stets als solcke von den Kekörden in der Praxis kerangezogen.

Mo keine königl, Mäkle in leickt errcickborer Käke vorkonden, oder
wo die näckste Mükle uidit teislungsfäkig war, da bestimmte der Krlak,
dak die klevisdie Kammer weiter nntersudie, ob es der Kosten nnd der
Müke wert sei, daselbst eine neue Mükle zu bauen, bind erst wenn sidi
das nid» lokne, dann sollte der Leneralzwang audi Krivatmüklen zn gute
kommen, jedodi in der Meise, dak audi der königl. vorteil gewakrt bliebe.
Ks sollten dann die betreffenden Untertanen gegen eine jäkrlidie Dbgabe,
etwa gegen Kntriditung des kalben ikr dadurdi zuwadisenden Maklloknes,
einer dortigen Krivatmükle überlasse» werden.

Kadi den Morien des Kriegs- nnd Domänenrates Ldimitz'j so» ein
Lire» mit dem »ustizrat von Lgberg zu Kusck, z» welckem Kittersitze eine
iKükle gekörte, den ersten Dnstok zur Kinfükruug des Leneralzwanges ge-
geben kaben. Diesem sudite der Kisklis die Kauersckaften Dalden, Kleg
nnd Doerde, auf die der von Lgberg ein ^wangsred» zu besitzen glaubte,
zu nekmen und dem yagensdien königl. Müklenzwange einzuverleiben.

Du diesen speziellen Kall, wie an die Kinkükrung des königl. Eeneral-
Zwangs überkanpt, knüpfte sick eine lebkakte Diskussion der Kekörden und
deren einzelnen Membra, ob und warnm ein Landest,err befugt sei, in der
angegebenen Meise über seine Untertanen zu verfügen. Don dnteresse
sind diese einzelneu Dota wegen der darin zu läge tretenden Dusdiauung da-
maligcr ?cit iiber die Liellung des Landeskerrn und des Landes zu ein-
ander. Line eommnnis opinis über diese recktlicke Krage trifft man nid»
an. DIter und neuer Leist sprid» aus diesen Lutaditen, ständisck-territoriale
Duffassungcn begegnen uns, andererseits modern - absolutistiscke Dnsdiau-
ungen, bald misdie» sidi beide Dnsiditen. k> der überwiegenden Mekrkeit
steken sie jedodi auf absolntistisdrem Loden. Lei einigen zeigt sidi Der-
ständuis für die Kesonderkeit des Landes, bei anderen keklt es ganz daran.
Zm Leneraldirektorium zu IZerlin kerrsdite keine Klarkeit Uber die Derkält-
nisse, man setzte oft östlidie Derkältnisse voraus, konstruierte z. K. den
Kegriff von Medial- und Immediatuntertanen in diesem Linne und sudite
ikn in die Kcoölkerung kineinzutragen derart, dak alle Kiuwokner, die keinem
Lutskerrn unterstanden, kür immediate Untertanen erklärt und angeseken
werden sollten^. Der oben genannte s Kriegs- und Domänenrat Ldimitz,
der zugleid, Departementsrat kür das südlicke Lauerland war, zeigte sidi

') Lsk. Ltsntsnroüiv Lsrlin, Lop. Xtovo LXXI seet. I., X. 2, et. ^.nla^s.
-) Usk. Ltn.sts-i.reii Lsrlin, Lsp. Xlevo LXXI sset. I.. X. 3.

Ltsk. Ltnntssrokiv Lsrtin, Lop. Xlsvo UXXI sset. I., X. 2, 3.
et. Leite 3.
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als kektigster Legner äer neuen Linricktnng. Dr sckeute sick nickt, seine

Dubia im Kollegium zu Kleve zu vertreten, uncl sprack sie auck in einem

Datum an clas Leneraläirektorium vom 7. äanuar 1728'j unumwunäen ans.

Don immecliate» Untertanen zu sprecken, bielt er kür Unreckt, äa clie

Lanciesbcrrsckakt „wecler Kammer - Ümbter nock Dörfer so kkro privative

allein zustekn, nock auck einen einzigen cleroselben olme Mittel mit Drb-

berrnsckakt uncl Lericktsbarkeit unterworfenen Untertan baben, welcke als

ein Kneckt ocler Laumeister clen angewiesene» Ucker bestellen". Unk clieser

Lrnnälage eine Zwangspklickt clor Unterlanen zu konstruieren, sei binkällig,

Ubgeseken clavon, äak cier allgemeine Müklenzwang gegen clie Uezesse,

in clenen clas Haus kranäenburg ciem Lancle alle Keckte uncl Kreikeiten,

clem zukolge also auck clen kesitz cier Müklen unä kekreiung vom Kanne,

versprockcn, uncl im Einblick auk clie Ztikter, Klöster unä Leistlicken gegen

äie mit Pfalz Neuburg errickteten Ueligionsoergleicke verstobe, kielt er äen

öeneralzwang in wirtsckaktlicker IZeziekung kür „beäenklick" uncl in äer

Unwenäung kür „impraktikable"; beäenklick, weil änrck äen Ubgang äer

privatmüklen, äeren Einkommen „äem Ooirntnio Urmoipis irrsvaosbititoi'

inkorporiert wuräe, äie Ümter viele mvnbrtc oontridusuti-c verlören, unä äie

Zckatzung äie anäern Kontribuenten um so sckwerer ärücken würäe. In-

praktikable sei äie neue Kinricktnng vor allem kür äas Zauerlanä mit seinen

kergen, Ickern unä Klüssen wegen äer sckwierigen Passage. Die Diu-
wokner baben kier äas Letreiäe viele Ztunäeu weit nörälick äer Uukr ker

oäer von Köln am Kkein oäer Nassau per Uckse gekolt unä Kisker äas Letreiäe

äort maklen lassen, wo es iknen am bequemsten unä vorteilkaktesten ersckien.

Zckmitz erregte mit seinem Datum nickt geringen Unstok, unä im

Leneralclirektorium ist man erstaunt gewesen über „äie küknen exxrsssicmcs"

äieses keamten, äer „von einer üblen Upplication auswärtiger Ungelegen-

keilen" zu sprecke» wagte. Man meinte sogar, eine Uknäung sei kier am

Platze. Der Leneralkiskal von Durkam sollte sein Cutackten abgeben, „ob

äer unrukige Zckmitz, äer sick Müke gebe, nock ärger als äie Lanästänäe

äie inrs seines Herrn anzukeckten, wegen seiner Konäuite unä Zckreibart

nickt zu belangen sei". ') kDenn auck äer Leneralkiskal ein Linsckreiten

gegen Lckmitz nickt kür ratsam kielt'1, so lädt äock äie kDirknng äes

Zckmitzscken Lulacktens erkennen unä feststellen, wie weit äieser von äer

Meinung seiner Kollegen unä vorgesetzten keköräe entkernt war. Dak

Zckmitz von Leburt ein Klever war, erklärt mancke seiner kreieren Unsickten.

Zonst sinä äie Käte in äer kleviscken Kammer unä im Leneraläirek-

torium äem Leneralzwange günstiger gesinnt gewesen. Kapparä, Kranke,

') Ltok. Lt-catsÄrok. tZortin, Rsp. Xtovs LXXt ssot. I., X. 3.
D Ltek. Lticicts-crokiv Lertin, Rsp. XIsvs LXXI ssot. I., X. 3.

sbonäa.
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pociewils, Lulemann unci lZärstel statteten ebenfalls ibre Lutacbten ab unct
stimmten im Prinzip clarin überein, ciab es ciem Könige Kraft seiner lanciesberr-
licben Lewalt zustebe, über freie Untertanen clurcb cten Müblenbann zu verfugen.

Ltiek ctie Linkübrung äes Leneralzwanges bei cten Lebörcien auf einen
ciurcbweg nicbt allzu groben wicierstanci, so wurcie ibm clocb von anäerer
Leite um so energiscirer Opposition gemacbt, von Seiten cler kaktiscb Le-
teiligten, clen gesäräciigten privatmüblenbesitzern unci clen besärwerten
Untertanen, wiecierbolt protestierten ctie Lanclstäncle gegen clie neue Lin-
ricbtung. Uacb cien Worten cies Kriegs- unct Uomänenrates Lörstelmacbten
ctie Ucieligen unct Leistlicbe» gegen clen königlicben MüblenZwang clas meiste
Lescirrei im Lanäe. Uie Lanclstäncle, cieren meisten Mitgliecler eben IKüblen-
besitzer waren, beriefen sicb in ibren Uorstellnngen vom 20. Dezember 1726,
7. lrebruar, 8. Upril, t. Juli 1727, 4. Mai 1728 auf clie Lancitagsrecesse
äs ^nnis 1609, 1653, 1660, 1661, 1664, 169S, nacb clenen clie Zwangs-
freien Mablgenossen bei ibrer preibeit, unci clie Besitzer cler privatmüblen
in rubigem Lesitz unci Nutzbarkeit cler zwangsfreien Eingesessenen belassen
werclen mübten. -j

waren äie meisten Mitgliecier cler Kollegien cler Unsicbt, cliese Kecesse
bätten infolge cler Hssoripw äeoisivcc ibre Leitung verloren, so teilten wiecierum
anclere ciiese Meinung nicbt. Lcinnitz glaubte j, berücksiclrtige man clie
Lanätagsrecesse unci Keligionsvergleicbe niciit, so bekäine cler König eben-
soviel Prozesse an clen Keicbsgericbten, wie Müblen im Lcmcle seien, auä,
würcie er von selten Pfalz-Ueuburgs unci cler katboliscben Keicbsstänäe auf
äem Keicbstag mit Arsv-imini!. beclacirt.

5luk clie Keligionsvergleicbe, so auf clie von 1624 unci 1672 beriefen
sicb clie römiscb-katboliscben Leistlicben unci geisllicben Korporationen, cia § l
äieser Uergleicbe ibnen ibren bisberigen Uesitz garantiere^. latsäcirliM
wanclten sicb cienn aucb einige Ltikter unci Klöster mit kescbwerclen über
clen Leneralzwcmg an clie Düsselciorfer Kegierung.

Die Proteste, clie von allen Leiten laut wurclen, blieben nicbt obne Lrkolg.
Die Linkübrung cies Leneralzwanges ging cienn im 3. Habrzebnt cies

Oabrbunclerts nocb sebr langsam vor sicb. Irotzciem ein Kescr. vom 24.
Upril 1724 ibn klar ciarlegte, unci trotz cler Publikation von clen Kanzeln,
mubte eine Domänenkommission unter Lörstel unci Lörne ci. 19. Upril 1726
meläen, ciak clie Kammer sicb ob cler Linkübrung noär allerlei Besorgnisse
macbe unci clie Lacbe mit keinem Uacbciruck betreibe j. Lin Lciikt vom

Lsriskt 3. Lspt. 1726, Usk. Lw-cts-ci-ob. IZsi-Ilu, Rczp. Xtsvo UXXl
sset. I., X. 2.

^1 Usb. Ltnntsccrob. Lsrlin, Rsp. Xlsvs UXXI seot. I., X. 2.
obsnäcc, X. 3.
ebenäs, X. 2.
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25. Upril 1726 taäelte äemgemäk äie lässige Haltung äer Cammer nnä gab

äie oben erwäbnten Huskükruugsbestimmnngen, insbesonäere, wie äie privat-

müblen zu Hille genommen weräen sollten^, äenn von cliesen war 1724

nocb märt clie Keäe. Lollte in cler Konzession eines privatmüllers etwas

entbalten sein, was cler neuen Linricktung wiäersprääre, so sei jeclesmal

clie königlicbe Lntsäreiäung einzubolen. 5tber welcber IZesitzer kälte wobl

eine im Linne äer Regierung gültige Konzession über sein kesitzreckt ocler

etwa über äen wüblenbann, äen er ausübte, vorbringen können? Line

kerukung aus äie „iniiuoiuoriatis possessio", auk IZranär unä Herkommen, ge-

nügte niärt. Uls gültig wuräe nur ein sckriktlickes Zeugnis über äie vom

Lanäesberrn verliekene Konzession oäer eine Urkunäe, aus äer äer Zwang

oäer äer kesitz als zu reckt bestebenä bervorging, angeseken. Lckmitz

bemerkte mit Keckt äazu'j, äab keine ärei ITiUblen im Lacräe äer Uuk-

koräerung, einen särriktlicben Uackweis zu erbringen, nackkommen könnten.
Unä äock wuräen anäernkalls solcke Werke vom Leneraläirektorium unä

vielen witglieäern äer Kammer nur als Hansmüblen angeseben, äie sick äen

kann mit äer Zeit „äurck ibr Unseben im Lanäe" angemabt bätteu nnä

äemnack in einer vitios-r possessio seien. 166 Ktr. Ltrake äem wüller unä

Uerlust von wagen unä Korn äem Mablgaste ärobte tür jeäen Lall äas

vserot, wenn solcke ITiüklen in Zukunkt weiter benutzt würäen. Lo grob

war äer Legensatz zwiscken äen branäenburgiscben Uerwaltungsprinzipien

mit ibren auk greikbare Keärtstitel zurückgebenäen Uoraussetzungen unä äen

äurck Herkommen geregelten, kistorisck geworäenen, aber nickt särriktliär

reglementierten Zustänäen äer westlänäer!

Hab äie Lrkolge nickt äen Lemübungen, äie sick äie Llepartementsräte

unä Lpezial-Uomänenkommissionen um äie Uurcbsetznng äes Leneral-

Zwanges gaben, entspraäien, lag wobl weniger an äer lätigkeit äer ke-

amten als am wiäerstanäe von allen Leiten. Uls äie Lerukung auk äie

Uberkerrscbakt äes Lanäesberrn, äem äock äas Uerkügungsreckt über seine

Untertanen znstebe, nickts genutzt batte, äa suärte man ank gütliärem Wege

äie Untertanen zur IZekolgung äes Zwanges anznbalten; man wies sie

äarauk bin, äak äie Untertanen in anäern Provinzen äie königliären NUiblen

benutzten, unä man appellierte an ibre Pietät, äie verlange, äak sie äock

ibrem Lanäesberrn äen putzen äes wulkters eber gönnen nnä zukommen

lieben als einem privatmanne, äa ja äer Lanäesberr krüber mebr wüblen

gebabt unä äurck äen allgemeinen Wüblenzwang nur ein altes Kecbt wieäer

an sick zieben wolle. Uas öeneraläekret selbst empkieblt, womögliä, güt-

liäre Linigungen zu stanäe zu bringen, um alle Uppellationen an äie Keicbs-

H 6sk. Ltsotsarek. Lsrlio, Lop. Xlovo UXXI seet. I.. X. 2.
2) sdeuücc. Rop. XIsvs UXXI seet. I., X. 6.



juäicia uncl auswärtige Lcköräeu zu vermeiäen'). Oie vnstattkaftigkeit

solcker IZerufungen sollte clie Kammer clen Untertanen äringenä vor Augen
stellen.

vielkacken wiäerstanä leisteten clie privatmäklenbesitzer, cleneu man

zugemutet kalte, gegen Abgabe äes kalken Multers an clie König!. Kentei

kestimmte Laste als ^wangsgenossen anzunekmen. Leickt oerstanclen

sicir natürlick äie Müller clazu, wenn clies Laste waren, äie sie Kisker nickt

gekörclert kalten, tn clen meisten Kälten ertukr äie Mäkle keine oäcr nur

eine unerkcblicke Lteigerung ikrer Kinkänkte, äenn äie angebotenen Läste

kalten vorker auck äie Mäkle besuckt. tn äer Kegel wirkte äock sckon äie

Vrokung mit Anlegung einer königlicken Mäkle, um äie Überuakme äer

Löste gegen eine entspreckenäe Abgabe zu ermöglicken. weniger Lckwierig-

keilen tanäen Sick in Legenäen, wo zaklreicke privatwerke vorkanäen

waren, z. L. in äer Kentei Lockum')- Her Konkurrenzneiä war kier Ver¬

anlassung, äak sick ein privatmäller gern zur Überuakme verstanä. Loknte

sick in einer Legenä äie Anlegung einer königlicken Mäkle nickt, unä wollten

Sick äie prioatmäklen nickt zur Abgabe äes kalben Muliers versteken,

so ging man auck wokl kerunter unä begnügte sick mit einer geringere»

Abgabe.

Vie vielen Proteste blieben äock nickt okne Wirkung. Man sab sick

gezwungen, auf äie privilegierten Ltänäe, Aäel unä öeistlickkeit, mebr

Käcksickt zu nekmen. Vie Kescripte vom 24. April >724 unä 25. April 1726

mackten zwar nock keinen vntersckieä unä sinä geraäe äurck äen Versuck,

auck äie privilegierten Klassen in äiesem Punkte äem allgemeinen Ltaats-

interesse äienstbar zu macken, bemerkenswert. Vak äieser Versuck aber

keinen vollen Krkolg kalte, beweisen äie Miläcrungen, äie man kär äiese

Lckickten eintreten lassest mukte. Ks kamen zwei Lruppen in Krage; äie

Aäeligen unä Leistlicken, äie Mäklen besaken, unä solcke, äie keine katien.

Kär erstere scklug lZörstel ') in Übereinstimmung mit äer Kammer vor, iknen

ikre Mäklen kär äen Meklbeäark äer eigenen Hauskaltung zu erlauben,

aber nickt zur Abgabe von Mekl an ikre abkängigen Lauern; äer vice-

äirektor KapparäÜ wollte, äak äie Leistlicken aller ärei Konfessionen, äie

bis zum Keligionsrezek eigene Mäkle gekabt kalten, nickt zu äen König!.

Werken gelegt wäräen.

Kär äie zweite Lruppe äerer, äie keine Mäklen besaken, mackte

LörstelÜ ^en vorscklag, äie Aäeligen unä Leistlicken, äie sick Kisker zu

V Leb. 8tag.tsa.rok. Lörlin, Rop. X.levs LXXI sso'. t., X. 2.
2) et. Leite 25.
") ebeuäs..

ödenäg.

°) öbönäs.
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den köcciglicken Müklen gehalten kälten, sollten dabei kleiden. Die Adeligen

unci Leistlicken, ciie sick auf cile Landtagsrecesse unci Leligionsvergleidse beriefen

uncl auf ihre vermeintliche Maklfreikeit podsten, sollte man ad intsriin bei

cler Maklfreikeit belassen, um cias Lesdirei zu vermeiden, cla cler Ausfall

an Multer dock nur unerheblich sei. Lappard'j vertrat in seinem Dotnm

den Ltandpunkt, clie Leistlidsen, gleich ob sie aus dem Adel-, Lürger- oder

Bauernstände waren, bei den bisherigen Mühlen zu belassen; die Adeligen

weltlichen Ltandes dagegen seien wegen der vielen ihnen vom Könige ver-

liekenen Vorrechte moralisch weit eker verpflichtet, dem Landesherrn das

Müller zu gönnen als die gemeinen Lürger und Lauern. Zdimitz") wollte

überhaupt keinen Unterschied zwischen den Untertanen gemacht wissen.

Audi ein Lescript vom t9. Leptember 1726°) befahl für die Adeligen und

Leistlichen, wenn sie keine xrivlle^ia serixta in fänden hätten, durch welche

nachgewiesen würde, dak sie eximiert seien, mükten sie auf den königlichen

Müklen maklen; nur wenn sie sich sträubten, sollte man sie, um Der-

Wickelungen zu vermeiden, vorläufig bei den bisherigen Mühlen belassen.

Die Krage wurde scblieklich endgültig entschieden durch ein Lescript von,

29. April I727Ü, das für die Zukunft massgebend blieb. Ks bestimmte

die Adeligen können auf den Mühlen weiter mahlen, zu denen sie sich seit

50 Lakren gehalten haben. Lbenso sind die, welche Litteräcker gepachtet,

also keinen kontribuablen, sondern Litterboden unter sich haben, als

„vomestigusn" dieser Adeligen ZU betrachten und bleiben also vom Lanne

frei, Die Leistlichen müssen dort die königlichen Mühlen benutzen, wo der

König das ins xatronaws ausübt. Den adeligen und geistlichen Mühlen-

besitzern erlaubten die Lescripte den Lebrauch ihrer Müklen kür ihre

eigene Haushaltung; von ihnen abhängige, aber kontribuable Lauern wurden

jedoch nickt zu ihrem Haushalte gerechnet.

Hie Durchführung des allgemeinen Zwanges in den einzelnen Lenteien

geschah nickt mit der vom Leneraldirektorium gewünschten Lcknelligkeit.

Miederholt drangen Lescripte auf Lesckleunigung der Angelegenkeit. Mann

und wie Sick nach und nach in den verschiedenen Lenteien einzelne Lrivat-

müklen zur Übernahme von Maklgästen verstanden haben, läkt Sick aus

den Lpezialetats der Lenteien ablesen"). Hinkünfte von den Lrioatwerken

für zugelegte Mablgenossen finden sids zum erstenmal in dem Ltat der

Lentei Lockum kür die Lahre 1727—33. Im Ltat der Lenteien Hörde,

Metter, Altena, Leuenrade für die Lahre 1733—39. Die Lenteien Lianken-

D Votwn von 1726c Ltsb. gtaatsarob. tlsidin, Rsp. LLove LlXXI soot. I, U. 2.
H ebenda.

°) ebenda,
ebenda.

ot. Kap. V.S 2. Die tZedenInnZ derklöklsn irnDoniänsnetat des Ig. .labi-b.
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siein, Iserlobn Zeigen in ibren Ltats vor Ltaffelstein keine Einkünfte aus
privatmüblen.

Irotzdem ist es latsacke, dak die Lemübungen im 3. und 4. Oabr-

zeknt cles 18. Oabrkunderts clen königlicken Leneralzwang nidrt allgemein

durcksetzten, sondern es blieb nur bei einzelnen Erfolgen.
wenn wir davon abseben, dakz bei dem berrsckenden Widerstande

der Leneralzwang übrigens nickt in dem Umfange zur Anwendung kam,
wie man es ankangs planie, so verdankt man, wenn überbaupt etwas er-
reickt wurde, dies dem Königsberger Kriegs- und Uomänenrat Ltaffelstein,
der durck seine lätigkeit in der ersten Hüllte des Oabres 1739 die Lnt-
Wickelung Zinn vorläufigen Absdiluk brockte. Lerade die Ourckkübrung des
Zwanges ist die Hauptaufgabe Ltaffelsteins und die Hauptursacke gewesen,
wesbalb man ibn von Königsberg in die wesllicken Länder sckickte.

tn eineni Ariele an den Ceneralfeldmarsckall von Lrumbkow sprack

sick der König priedrick wilbelm I. unterm 14. August 1738 über das

Müblenwesen in Kleve-Mark aus"). „Ks ist sonsten auck das ganze Müblen-

wesen im Kleviscken und Märkiscken nickt in Ordnung und last auk dem

alten preukiscken Pub, denn kein reckler Müblenzwang ist; auck baben viele

Privatleute olme königlickes Privilegium nock Kokmüblen unter dem Prätext

von Lrützmablen, worunter tausenderleg Untersckleike passieren können".

Oesbalb sollte Ltakfelstein dabin gesckickt werden, um alles zu examinieren

und auf besseren Pub zu setzen. Oie Instruktion, die Ltakkelstein auf seiner

Ourckreise in Lerlin in Zmpfang nabm, besagte dann das weitere. 8ie

datiert vom 22. August I738'j. Zr soll seine Untersuckungen von Amt zu

Amt vornebmen und darauf seben, „ob die königlickeu Untertanen alle in

Königlidren Müblen, ob und was vor welcke zur Ungebübr in privatmllblen

maklen, und die letzteren sowobl, als die adeligen Untertanen oder städtiscken

Linwobner, deren Obrigkeit nickt mit der Müblengerecktigkeit privilegiert

ist, seien nack den königlicken Müblen zu weisen, und der Zwang dort,

wie in andern Provinzen und wie jüngst in preuken gesckebcn, einzusübren

und bei jedem Amt eine ricktige Aulzeicknung zu macken, wie viel dem

Ltat dadurck zuwackse", kerner „was vor privatmüblenbesitzer vorbanden

und ob dieselben gültige von Zr. Maj. oder dero Oater oderLrokvater vollzogene

privilegia baben; die keine vorweisen können, sind nack denen in preuken und

andern Provinzen gebandbabten principiis, und besonders auck die Hand- und

') tZkis Lokroibsn bietst noob vrsiterss Intsrssss, vsit es die Lrnndsät^s

angibt, nack ^sieben Xrisdi-ieb ^Vitbslrn die ^nsvrakt ssinsr Lsainten Zstrotken
v?isssn vill. t^sin Ilntsrsokisd ^'lvisllksn ^.dsl und ZZürAsrtnin soll Zsina<zbt
werden, „venu 8is anok aar ans bür^ei-Iiebem Stands sind, die roobts Arbeiter

sind nnd das Pinnau-, Domänen- and ^I^issrvsssn rsekt ^riindliok voi-stebon,
Lik-Ptsisek baben and dabei rsdliok gesinnt sind".

H 6<:b. Ltaatsarok. Lsrlio, Aep. Xteve OXXI svot. I., X. 4.
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Nokmüblen, worüber äergleicben gültige Nrivilegia nicbt vorbanäen, eingeben
zu lassen unä äie wablgäste clen königliären wüblen zuzulegen".

NUr äie Uomänenmüblen sorgte Ztattelstein zuerst, clab sie, in guten
Ztanä gesetzt, in cler Lage seien, ibre wablgäste pünktlicb zu beclienen.
Uurcb Uränung cler Nacbt, Zorge kür gute wüller unä Regelung ibres t?6r-
bältuisses zu clen wablgästen, Festsetzung eines allgemeinen, bestimmten
wabllobnes suclite er eine lZeärückung uncl IZesänveruug cler Untertanen
zu vermeiäen. Lorgfältige paärtanscbläge wurcien verfertigt, clenen äie
genaue Unzabl cler wablgäste jeäer wüble zu Cruuäe gelegt wurcle, clie
von jetzt an als Zwangsgäste clieses Werkes gelten sollten. Den Niäitern
warä s27. vkt. >738j aufgegeben'j mit Hülfe cler Zcblüter unä Nentmcister
Uaäniärten über sämtlicbe wüblen einzusenäen, äarunter Zpezjfikationen
äer Zwangsgenossen unä äer freien wablgäste, bei letzteren zu bemerken,
welären lllüblen sie am bequemsten zugelegt weräen könnten. Uas Zwangs-
vcrbältnis mancker wüble war veräunkelt. Hatte z. L. ein Hauptpäcbter
alle wüblen seiner k?entei selbst in Hutzung gekabt, sunä solcbes war bäukig äer
Lallj so äuläete er, äab äie Zwangsgäste eine beliebige INüble besucbten,
wenn aucb nicbt geraäe ibre vorgescbriebene Zwangsmüble. Nenn äes
Multers blieb er äocb siärer. Huf äiese weise katte äie Zeit äie Zwangs-
verbältnisse verwisärt.

Nie Verteilung äer Untertanen, äie Ltaffelstein für äie einzelnen
INüblen vornabm, blieb äann im wesentliären bis zur Huibebung äer Kanu-
gereäitigkeit im 19. äabrbuuäert mabgebenä. Hier unä äort freilicb traten
später nocb Hbänäerungen ein'j.

Naäi äen Hacbtanscblägen Ztakkelsteins äs ^.o. 1739 H geborten zu äen
einzelnen köuiglicben INüblen folgenäe wablgenossen:

Wentel Döräe.

Mükle zu Obermassen u. Neckerciingsmüble.
Ltaät Unna: 2017 Personen
vom Lanäe:

IZauerscbast Vbermassen: 162 „
„ Nieäer massen: 197 „

8a.: 2376

H 6sk. LtuÄtsÄroiävZsrlin. Hsp. Lllsvs OXXI sset. I., X. 4., Fsotti
X. 1321.

H Oisss lissssn siok tsiskt änrsb Vsr^tsistmnA äsr tk. ^.nsokIäAgmit äen
späteren Xrbpilsütslrontrnkten äer einzelnen Miüisn Icststollen. ^Vir bo.bvn es
über ivsASn äer LsäentunMiosiAksit untsrlnLssn.

H Ksb. Lwatssrok. Lerlin. ksp. XIsvs CXXI ssot. I., X. 4.
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Hi>8ing8mükle uncl Mükle bei Lamen.

Ltacit Lcimen:
Amt Lcimen:
Amt Anna:

Eabmen incl. Haus Wenge
Lanstrop
Lrevet
Husen
Aclelige, ciie keine wiible besitzen

Mükle zu Müklkausen.
Amt Anna:

Mäkle zu Langsckieüe.
Amt Anna:

1424 Personen
486

74
186
146
53
32

La.: 2406

Lünern 303
wiiblbausen 203
Ltockum 168
Uelzen 140

La.: 814

Hemer 695
westbemmercie 68

Dellwig 204
Lillmericb 203
Ltrickberclike 142
Altenclork 89

Aräeg 112

Langscbecie 136

Lausenbagen 104

Ltentrop 43
hrobnbausen 57

Bentrop 119
Neimen 42
warmen 174
lZstbübren 257
Kessebükren 95
Lrömern 183

Lrönctenberg 285
Westick 94

Übertrag: 3102
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Müble Hengsen.

Amt vnna:

Müble bei Aörcle.

preibeit Aörcle:

vom Lancle: Aircbspiete u.

Müble bei Lckwerte.

Ltoät Lcbmerte:

vom Lancle:

bvinclmükte bei Lötcle.

Ami blnna:

Übertrag: 3102 Person

Volzcvickecle 218 ,,

Hengsen >67 „
Aerclecke 143 ,1

5a.: 3630 "

Attercle 198

tüasserkourl 161 „
5a.: 359 "

726

Lauerscbaften:

tveilingkoten >66 „

tvibüingboten 43 „

Asselberg 35 „

Lenningboten 86 „

Aacbeneg 77 „

Lrünningbausen 95 „

Lütke-Lemberg 83 „

IZrackei 579 „

5cbüren 106 „
5titt LIarenberg 67 „

IZergkoken >80 ,,

5a.: 2243 >'

1153 ..

aus Amt 5cbwerte 281

5a.: 1434 ''

5äiäe 312

Asseln 377 „

Ulickeäe 389 ,1

5a.: 1078
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IKüble XU Hombruch.
Kauerschatten u. Kirchspiele:

tiirckbörcie 267
Küclingbausen 129
Hicklingboten 131
wcnglingbausen 71
Lalingen 47
Persebeck 66

La.: 711
IKükle X» Heeren.

üurisckction Heeren: 476
Amt Hamm:

kramei 84
Altenbögge 192
tZoene» 227

La.: 979
ktentei

Hie Drei IKüblen Xu Hamm.
Ltacit Hamm: 2706
Amt Hamm: 5533
Hurisäiction Keck: 766
Zuriscliction Haaren: 965

La.: 9958
Nentei Wetter.

Müble Xu Wetter:
Areikeit Wetter 461
aus Amt Wetter 198
Asbeck 99
Lrunäscköttel 255
Hncle 372
aus ciem Lerickl Hagen: Hallten 263

La.: 1593
Mükle Xu Hagen.

Hagen: 956
Lerickt Hagen:

walclbauer 564
Hppenbausen 198
Hoitkausen 148

Übertrag: 1866
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Übertrag: 1806 versauen
Heistern 250 „
Liipe 452 „
Lckesei 160 „
Webringbausen 303

Aerbeck 134
La.: 3105

wenger-wubie.
5imt Wetter:

Kammern
Lsborn
Lilscbecle

225
365
218

obne Namen inci. k?aus Hönbokk 319
La,: 1127

Neuenkäuser bNübie.

Lerickt I?ageii:

Hochgericht Schwelm:

Stesansbecker-sNübie.

Hochgericht Schwelm:

Noercie
Westerbauer

Haspe

INubiingbausen
Noeräe

318
377
686

87
37

La.: 1505

Hassiingbausen 723
Lincierbausen 246

Hiäciingkausen 33
La.: 1007

Lentei Lochum.

Luix- u. wincimükie bei Lochum.
Stack Lochum:

>605



s- , —. .M,
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Müble Loslrop.
preikeil Loslrop:
vom Lancle;

Hurisäiction Mt-Lostrop:
kauerscliaft Ikerblincle

kövingbausen
Obercastrop
keringbausen
körnig
kauxel
löoltkausen

Hurisäiction Veu-Lostrop:

Obercastrop
keringbausen
körnig
kauxel

489 Personen

75
55
59
44
40

139
74

>01
19

121

45

La.: 1261

Lentei Liankenstein.

Llonkenstemer Müble.

preikeit Llcmkenstein: 385
vom Loncie:
Üuriscliclion Krück:

welper 142
Ober-Yoltkausen 136
Niec>er-Iöol1bausen 129

2 Müblen Lprockkövel.
Huriscliction kruüi:

5lmt Klankenslein:

La.: 792

welper 10
Ober-l?oltbausen 12
üieäer-yoltkausen 6

Ober-Lprockbövel 508

Üiecier-Lprockböoel 453
Ober-Krenscbei^ 76

Übertrag: 1665
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Hockgerickt Lckmelm:

Uleiler-IAükle.

preikeit Hattingen:

Zurisäiction Lruck:

Amt IZIankenstein:

Akertrag: 1065 Personen

Hasslingkausen

Hiclclingkausen

Kentei Altena.

Illükle Altena.

Pöppelskeimer-Mülile.

Ltactt LüctenscHelä:

t?om Lan6e:

preitieit Altena

Lrünningkausen

Ulenningkausen
Lrensckeiä

tttlntenbeck

tvinkkausen

Aakme<ter-I7lüt>Ie.

Amt Lüäensckeiä:

U)ekberg
Losmart

Leitringkausen
Aresckeicier

43

81

3a.i 1189

Llker-Holtkausen

Laak

tvinz

Aiecler-Lonstelcl

Aieäer-Plkringkausen
lZber-Lonstelcl

llder'Lrensckeicl

Aisäer-IZrensciieici

Vber-Ztnten

I7iecler-8tnten

2028

t3t

143

161

23

276

201

S3

107

200

5a.: 3331

3111

1264

167

343

343

277

2S9

3a.: 26S3

38S

243

319

226^

3a.: 1173



— 61 —

kZren8cbeic>er-Mükle.
flmt 5lllena:

Lebn 108
kergbauersciiakt 85
lviblingwercie 447
tvinkeln 195

8a.: 335

2 Müblen ?u ttleiner^kagen:
Itirckspiel 17ieiner?kagen 1569
I?aus kaciingbagen II
Lislringba nsen 13

8a.: 1593
Lauen8cbeicier-I7!üble.

^lmt Lüäensckeic!:
Miller kauersärakt 530
lDester-kauersciiall 231

8a.: 811
Müble Ver8evoe><le.

ltircbspiel Itelieramt I II
tlmt lteuenraäe:

Itiräispiei llblc 80
„ Uleräobl 638

8a.: 829

Kentei Plettenberg.

Kabler- u. Ulalkmüble bei IZreckerkelcl.
Ltaät Lreckertelci: 1086
Dom Lcmäe:
I<i> cb8piel Lreckerlelil:

kliingbausen 138
Kübren 184
Lenningbanscn 131

l<irck8piel Halver:
Lloerkelci 21
Öckingbausen 41

?er8onen

8a.: 1601



2 Müblen zu Neuenrode:
Stadt Neuenrode: 715 Personen

Pom Lande:

pakle 304
5a.: 1019

INüble zu Pleitenberg.

Stadt zu Pleitenberg: 930

Pom Lande:

Amt Pletten berg 1401
5a.! 2331

Kentei ?serlokn.

Llie 6 tserlokner Müblen.

Stadt Zserlobn:

Pom Lande:

3388

Amt Zserlokn 2012
durisdiction pemer 1113
Lelleramt 139

8a.: 6652

Lröbere wüke erkorclerte die Aegelung dieser perbältnisse bei den
privatmüblen. pie königlicben wübten allein konnten sämtliche Untertanen,
die kür den allgemeinen ttlüklenbann in präge kamen, nickt versorgen,
paker mutzten privatwerke, und Zwar nocb in grober Anzakl, zu pilke
genommen werden, pie seitberige perpadrtung von wablgenossen an die
privatmüblen wurde tür dnterimswerk erklärt und autgeboben. pab nun
manche ttlUblenbesitzer jetzt tür Mablgenossen, die sie bisker besessen
katten, eine ott nickt geringe Abgabe an die pomänenkasse zablen sollten,
und ebenfalls die wüklenbesitzer, denen waklgäste durck den ?wang ent-
zogen wurden, nickt gerade von der neuen Linricktung erbaut waren und
sick lange sträubten, ist selbstverständlick. wollten sie aber den Letrieb
ikrer wükle nickt ganz eingeben lassen, so mutzten sie sick dock zu den
Ztattelsteinscken Anschlägen versieben. 8taktelstein lieb iknen die gemachten
Anschläge durch die pichter des Ortes vorlegen, und die Besitzer katten
dann binnen vier Wochen ikre Zustimmung zu erklären. Andernfalls wurde
mit dem Nackbarmüller verbanden, oder gar der Neubau einer königlichen
INükle ins Auge gekabt. Ztatfelstein meldete unter dem 4. lNai 1739 über
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seine LrkolgeA, „es ist kein Zweifel, weil oersckieclene partikuliers z. L.

cler prb. von Ltrünkccle von cler Deck, von Llverkelcl, von Asckenbruck,

von Asbeck, von Lgckel, einige Lckulten, so Miiblenbesitzer sincl, n. s. w,

zum lialben Mulktler gepcicktet, nncl einige anclere biezu Mine gemackt

baben, cke übrigen auck ccooommoäisi-ön werclen, gestalt sie keinen Müblen-

zwang bcbanpten können". Zugleicb sckickte er eine „labclle von clen

partikuliermüblen in cler Lrakscbakt Mark, zu welcken gewisse Distrikte

gegen Abtrag cles balben Multers gewiclniet sincl" ein. Don clen privat-

müblen cler Mark kommen nur S7"j in IZetrackt, nncl clie Derteilung clurcli

Ltatkelstein ist also gesckeben :

Kentei Höräe.

Mükle zu Aplerbeäc.

Müble zu Nieäerciclen.

Müble zu Nieclerbokeu.

ttettelmükle.

k^iipingsmüble zu Larop.

Aplerbeck

Meslicb

Niecieraclen

Metbler

3S1 Personen

168

126

I7S

La.: 469

ltieclerboten

Amt Lckwerte

49

663

Kirckspiel IZarop 21S

Kentei Metter.

Ablbciuser-Müble.

Doeröe 298

Mübling bausen IVS

La.: 403

') tieb. Ztacctsgrebiv tZerlin, Rsp. Xleve OXXI soot. I., X. 4.

litis tleni'ieblmbiii'ASi' Niiblo 1-cA m Vosts RsolclinAlmusen, vccu somit,
mislünclisok.



öurgmükle.

Lusckmükle.

Oakler-Mükle.

Cevalsberger-lüükle

Herciecker-Mükle.

Mi>8per-Mükle.

peddenöder-lüükle.

^auendakIer-MükIe.

5diwes>!ng>rausen 63 Personen
Hbbinglrausen 79 „

Neuenloh >38 „
5a.: 330

Lökle, Latlrcrj, Helfe 438
5>e9 >19

Holden ^63^
5a.: 720

Xirdrspiel »akl 357

lllülrlingkausen 425

5d>welm 443
»oerde 168

»elckingliausen 235
lliüklingliausen IM

5a.: 947

»verde 35

fllüklingkausen 32
5drwef>ingkausen 73

krensdieid 199
5a.: 339

lZanersdicdt 5d>welm 16»

Langerleld 932
Hädrslebreck 560

Lennebreck 623
5a.: 2275



65

UMensleiner-ITiüIrle.

Lmiers6ic>lt 86rwelm 24 Personen

t>e>cking>?ausen 270 „

Mljlingkausen 6? „

Zciiweklingknusen 214 „

671

Zlstecläer-Iüülile.

kZIciöentioisier-MüIiIe.

kentei Lockum.

?1us Lc>uers6ic>s1 Löningen

IZauersckiakl pöppingkciusen

„ IZörnig

„ Leringliciusen

I?cius pöpping!ic>ns

IZcinersärakl I?o>Ikcinsen

„ Poercle unci Rauxel

„ Llaclenliorst

Lcliaclenburg

Lciuersckakl Dobingliorsl

55

88

44

26

17

83

34

45

16
6

Lranger-Mükle.

proklinäer-ITlüIiIe.

öijsenlzerger-lüülile.

k?ammer-MükIe.

f)orc!e>-Mi>KIe.

3a. i

IZciuersckcilt Lrange

k^us ?»>- unci I7eucastrop

Lcinersckcisl Lljsenberg

Louersäiakt !?omme

Lauersckialt I?oräel

8lci»eicken

Höntrop

pppenclork

Xönigssleelc

3S9

97

148

43

263

105

102

390

240

104

Überlragi 941



fWIer-MükIe.

fWsmüble.

I^enriciienburger-süükle. '1

Leitber-Müble.

Löärter-Müble,

k!omberg8-Mükle.

Lunüer-Hlüble.

— 66 —

Übertrag i 941 pergonen

iZauerscirakl Lgberg 185 „

„ Uleslenkelä 296 „

„ Lreisenbrucb 126 „

„ Lünnigkelä 122 „

„ Ückenclorf >64 „
La.: 1768

IZraubauersckiast

kzesselcn

IZauersärakt Dabingborst

Leitbe

Celsenkiräien

Lcbalks

Fullen

Lulmke

Lrumme

IZergbauerscbakt

I?osste<je

üiemke

Laer

Üuerenburg
Mlenbockmm

Uliemelbausen

Oiess Nükls IsZ im Vssts Rsolrlin^kÄUsoa suk Irölaisoksw Loäsn.
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lDellmar-Müble.

lDiscklinger-Müble.

IDiescker-Mükle.

Willener-Müble.

Meitmar

l^alnn

Darpen
Lerlbe

lZillers-IIluble.

Dablbauser-Hlükle.

Benkel Blankenstein.

Dlkringbausen

durisdiction Dickel

Dumberg
Dllendork

Dabikausen

Mengern

285 Personen

85

380

153

8a.: 538

Lütgendortmund 414
Marlen 222

Dspel 224

Meslrick und Dekringkausen 151
ltircklinde 143

ltleg 92

Langendreer 1136
Dnnen und Müllen 225

Durisdiction Millen 566

La.: 3173

>29

898

177

314

155

198

La.: 1742

Laaker-IMüble.

Darrentrapper-Illükle.

Mederelkringbausen 136

Dberelkringb ausen 3

La.: 139

Dberelkringbausen 51

K«
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Nentei Mtena unä Plettenberg.

Lrünningbauser-Itlüble.

Leuker-lllükle.

Lerker-IIlüble.

Lickener-Mükle.

^ngslfelcier-Mükle.

Lickboler-lNüble.

hadbeler-lNüble.

Vble

Lrenscbeici

244 Personen

44

5a.: 238 "

Lausberge 37

Licbbol? 161 „
Halver 335 „

5a.: 633 "

Dobeubolten 72

Dbaäe 270 „

5a.: 342 »

DokI 194

56rm>6tbausen 47 „
Dork 218 „

5a.: 459 "

bommerl 122

Lausberge 114 ,,

5a.: 236 »

Lickkokk 198

Lloerkelci 186 „
Öckingbausen 109 ,,

5a.: 493 "

Danklin 322

Lbbe 22 „
5a.: 344
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Herveler-Mükle.

Ocienlkaler-ITlüble.

OsLenkerger-Müble.

I^kacler-Miikle.

Pönsakler-Il'lükle.

Lanclkukler-Mükle.

L6imicltkau8er-Mük>e.

I?ers6reiä 137 Personen

IZerge 70 „
Lbke 276 „

5a.: 433 "

lvinkkausen 8S

vckingkausen 12 ,,

5a.: 97 "

Lamsäreiä 2S2
Lloerkelcl 1S0 „
Lergkausen 1S4 „
Lok 140 „
IZusciikausen 64 „

5a.: 760

Liningkausen 210

Lergkelci 95 „

vckingkausen 90 „

5a.: 395 "

vnrkausen 88
Varl 230 „

5a.: 318 „
U)ormger-Iüükle.

Valbert 1193 "

Hokenkolle» 455 "

5ckniicltkausen 280
l?okl 223
yokenkolten 73

Halver unä Lergkelcl 127 „
Lommerl 48 „

5a.: 751 „



Lilverlnhauser-KNüble.
8ilverin 172 Personen
Kersckeid 338
kerge 63^ „

8a.: S73

Ltrombacher-INükle.
Kammer! 101

Hie 8umme der den privatmüblen zugelegten
Maklgäste war: 28682.

8ie verteilten sick out die Nenteien:
Hörde 1747,
Wetter 7168,
kockum 978S,
klankenstein 2061
Altena uncl Plettenberg 7921.

Kie Neuregelung durck 8talkelstein trat nocb tolgencle allgemeine
Anordnungen.

Her kesitzer einer privatmüble wnrcle als päckter cler zugelegten
Mablgenossen angesehen; die Abgabe sollte alle 6 kabre, also nack Ablauf
jecler secksjäbrigen packtperiode, neu festgesetzt werden. Line neue Auf-
nakme battc dann clie Anzahl cler Personen genau zu ermitteln.

decler Maklgast sollte sicb streng zu cler angewiesenen Mühle balten.
war diese infolge etwaiger keparaturarbeiten aulzer ketrieb, ocler keblte es
an Wasser ocler winci, so konnte der Müller ibn mit clem vorrätigen Melde
cles korratskastens verseben, solange solcbes vorbanclen. Dann aber war
cler Müller verpflichtet, clem Mablgenossen nack Ablauf einer Wartezeit von
3X24 8tuncien einen sog. Passierzettel zu erteilen, durck clen cler Last zu
einer benachbarten, womöglich königlichen Müble, gewiesen wurcle. Kiese
gedruckten Preisheine batte der Müller unentgeltlih zu erteilen. Magistrat
und kentmeister sollten sie auf des Müllers kosten drucken lassen, wenn
er sick selbst dazu weigerte, wer als Müller einen fremden Mablgast
förderte, der sick nickt im kesitze eines solchen Settels befand, dem drohte
eine Leldstrake von 10 ktr.

Indessen blieb es jedem vorbehalten, sick mit seinem ?wangsmüller
gütlich Uber die Nichtbenutzung zu einigen. Kein piskus war dies gleich,
nur durfte die komänenkasse in ihren Einkünften nickt darunter leiden.
Lanzen Lemeinden wurde die Makltreiheit gelassen, wenn sie sick
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dazu verstanden, die Lumme, die ibr Zwangsmüller laut Ltat für sie zu
zablen katte, selbst an clie Lomänenkasse abzukübren. Hie kauerschakt
Llabl, ekemals zur AagensckenMüble zwangspfliditig, kalte sich im Laufe
cler Zeit aus kequemlickkeit der näkeren Hakler Müble beclient. IIa der
Besitzer ciieser Müble es ableknte, clie Abgabe, mit cler die kauerschakt
im Anschlag angesetzt war, zu erfüllen, so saben sicb clie Eingesessenen
genötigt, clas Leid aus cler eigenen lasche zu erlegen, um sich clen be¬
schwerlichen weg nacb !?agen zu sparen'). Aknliche Kalle tinclen sicb
mekrere.

Ken acleligen und geistlichen Müklenbesilzern lieb Ltasfelstein clie
Müklen zum eigenen Lebrauch. kie Personen, clie zu clem Aauskalt ge¬
körte», so Kötter uncl lagelökner, clie auk clem Lute arbeiteten, wurclen
nickt veranschlagt, wobl aber clie von clem Lute abkängigen Pächter,
öleichfalls nakm er Rücksicht auf clie Acleligen uncl Leistlichen, clie selbst
keine Müklen kalten. Alle kesitzer uncl kibaber acleliger Lüter clurkten
clen Wunsch äukern, welcher Mäkle sie zugelegt wercien wollten'), llie
Kammer bokkte, dab sich clie Liäncie mit dem Zugeständnis berukigen würclen,
wen» clie acleligen freien kittersitze nach Ablauf einer sechsjäkrigenpacht-
periocle sich jeclssmal nach kelieben eine Müble wäklen könnten, zu cler
sie sich in cler kommenclen Pachtzeit kalten wollten. Lies sei doch keine
Zwangsptlicktigkeit '). Llie Instruktion Ltafkelsteinswidersprach in diesem
Punkte dem Kdiktum vom 29. April 1727'), auf das sich denn auch einige
Adelige beriefen. Letzteres ist kür die Praxis meist mabgebend gewesen,
wie ein spezieller pall von 1741 zeigte. IIa aber kier die kerkältnisse
von sekr verschiedener katur sein könnten, so bekak! ein kescript vom
9. April 1743, „bei vorkommenden Köllen allezeit ausillkrlick zu nielden,
worauf denn jedesmal nach Lage der Hinge Kescheid erteilt würde; eine
Leneral-Kesolutionkönne kier nicht erlassen werden""). Letzteres gilt auch
kür solche Adeligen, die zwar im kesitze der Müblengerecktigkeitwaren,
aber pro tempore keine Mäkle kalten. Kin solcher Kall lag z. k. bei dem
Ltikt Llarenberg und der KommandereiKrakel vor"). Die Kötter, die auf
inkoutribuable» IZoden woknten, lieb man in der Kegel die Müklen der
Adeligen frei benutzen.

Als Ltaffelstei» nach einigen Monaten reger Tätigkeit das Land ver¬
lieb, war das Werk nicht vollendet; es blieb der Kammer vielmekr über-

') Kiek. Lts-isssrekiv 11eil in, Rex. Narlc LXL X. 14.
Rssor. 29. 1738, 19. Ksbr. 1739.

") Ktsk. Ltostsorekiv Berlin Rex. XIsvs OXXI scot. I., X. 2.
') Lek. 8t»s,tsÄi'okiv Berlin, Ktsnsrslä., Rex. Xisve LXXI ssoi,, I., X. 2.
°) sdsnä-c.

sbenä-c.
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lassen, nack cien gegebenen Direktiven weiter zu arbeiten, llie Departements-
rate sollten in ibren Lezirken clie Kontrakte mit clen einzelnen INüklen-
besitzern zu staucle bringen. Lo konnte z. L. äer Kriegs- uncl Uomänenrat
kranke unter äem 20. äuli t740 meläen'j, äak in cler Lentei Lockum sclwn
alle Maklgäste an äie particuliers verpacktet seien. An mancken Stellen
wetteiferten äie Mükleubesitzer um clie Anpacktung cler Maklgäste. bim
clas Kirckspiel Halver bemükten sick vier privatmüklen unä boten Sick
gegenseitig auf').

Nock geriet nack Ltaffelsteins Abreise äie Lacke wieäer in ein lang¬
sameres Ltaclium. INancke Lckwierigkeiten, clie von Llaffelstein aus Wange!
an Ortskenntnis überseken waren, traten auf. llazu zeigte jetzt auck cke
kleviscke Kammer sicktlick nock weniger Interesse an cler Lacke als wäkrenci
cler Anwesenkeit cles königlicken Kommissars, blas Leneraläirektorium katte
in gewisser Leziebung reckt, wenn es cler Kammer clen Uorwurk mackte,
sie sträube Sick uncl macke Lckwierigkeiten mit cler UurckkUkrung, „weil
clas eine Zacke seg, äie nickt von ikr kerkomme'"). Lei Anwesenkeit
Ztakkelsteins, unä nickt erst nack äessen Abreise, kätte sie ikre Leäenken
geltenä macken sollen. Arbeit bekam auck cler Aäookatus pisei, cler clie
Akten jener Lesitzer nackzuseben unä zu prüfen katte, äie ikrerseits clen
Lesitz äes Wüblenzwanges bekaupteten. wancke Prozesse unä Lckaäen-
ansprücke stellten sick in äer polge ein.

läie waklgenossen Kaken sick äock nickt so willig äem eingefükrten
Zwa>cge gefügt; äenn sckon I7S0 kielt äie kleviscke Kammer ein neues
wüklenreglement kür nötig mit äer speziellen IZegrünäung, „besonäers äa
sick keiner zur angewiesenen llbüble kält, ja es gibt Lxempel, wo sie auber
Lanäes geben, wenn auck mit Unkosten, um nur äie vermeintlicke Libertät
zu bekaupten°"j. Uon auslänäiscken wüklen vor allem suckte man äie
Untertanen fernzukalten, äagegen war äas wulter äer Auslänäer sekr will¬
kommen. Las preukiscke Lanäreckt bekakl ausärücklick, äak sick äie Unter¬
tanen zu keiner auswärtigen Ilbükle kalten sollten, „zumal äas Abkakren
nack kremäen IlUiklen, so wie kier, auck nock mit vielem eigenen Nackteil
verbunäen sei, unä äas wiärige Lenekmen teils auf Eigennutz, Uorurteil,
Neligions- unä Nackbarkak teils auf Neigung zum Leisen unä Zeitvertreib,
öewoknkeit, Celegenkeit zum Laufen unä paulkeit beruke". Lckleickwege
für äen Lckmugglerkanäel wuräen äabei ausgespäkt unä gebaknt, äaneben
allerkanä Cetreiäearten, Lanäesproäukte, wie Lckafswolle, wacks, Leinengarn
Uber äie Lrenze gesckaskt; Zölle, Wege- unä Akziseabgaben auf äiese weise

A Usk. Ltsatsarok. ösrlin, Rsp. Xivvo UXXI ssed. I., X. 4.
-) „ ,. ,, „ N-crtc 0X0, 6.

„ „ Xisvs UXXI sset. I., X. 4.
„ ,, „ ,, Xtovs UXXI ssot. I., X. 7.
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umgangen, Land sich jedoh im Ilmkreise von Ztuude keine inländische

Mäkle, so duldete man wokl die Lenutzuug auswärtiger Werke, besonders

wenn sich diese zu einer Abgabe an den Domänentiskus verstanden. Die

Henrickenburger Mäkle, die im veste Leddingkausen, also auk kölnischem

lerritorium log, zaklte kür die märkische Lauersckasi Habinghorst, wie die

übrigen privatmüklen im Lande, das balbe Mutter. Die erbliche Über-

lassung der Mablgenossen der Lauendakler Müble an ein Konsistorium im

Lergiscken kielt das Leneraldirektorium aus demselben Lrunde tür be-

denklich, weil nämlidi das Leid ins Ausland gebe').

In der Zweiten Hälfte des Dakrkunderts katte sich der allgemeine

Müklenzwang ziemlidi in der von Ztaffelstein beabsiddigten Lorm durdi-

gesetzt, und das allgemeine Landreiht gab uns als normalen Zustand an'j

dak in der Hegel jede Dorfgemeinde sich z» der Mäkle desselben Dorfes

zu kalten, schuldig sei.

Zmmermekr wurde gegen Lude des dakrkuuderts kin der Müklen-

Zwang als eine Linsckränkung der „liksrtns naturalis" empfunden. Dem Leiste

der Zeit konnte sich auch der Liskus nicht euizieken. Lr kam zur Hinsicht,

„dak das Zwangsgemakl, wie die Lrkakrung lekrt, für das gesamte Publikum

und besonders kür die niederen Massen in deren ersten Ledürknissen eine

sekr drückend werdende Zacke ist, desKalb man keine Lelegenkeit vorüber

geben lassen müsse, dieselben ganz davon zu befreien" Man begünstigte

daker, dak die Müklen durch Lrbpadd in die Hände der Zwangsgenossen

kommen, so dak diese sie selbst auf eigene Rechnung in IZetrieb nahmen.

Der Cedanke an eine baldige Aufhebung des Dannreddes lag damals sozu¬

sagen in der Lukt. In den Lrbpaddskontrakten, die man in dem letzten

Dakrzeknt des dakrkunderts scklok, wurde der Vorbehalt gemacht, dak, wenn

der König eine Aufhebung deS Müklenzwanges kür ratsam kielte, der Lrb-

Pächter gegen angemessene Lntsckädigung damit einverstanden sein mükte.

Ls wurden auch Vorschläge gemäht, alle Müklen aus der Lrbpadd^ wieder

auszukaufen, das „Zwangsgemakl" aufzubeben, als Lrsatz ein gewisses

Müklengelcl einzuführen und es dem Delieben der Untertanen aukeimzustellen,

wo sie maklen lassen wollten. Die Müklen könne man entweder als freies

Lemakl beibehalten oder eine Labrik daraus machen.

Die Lranzosenzeit krackte dann die tatsächliche Aufhebung des Lonnes.

Der Loäs Napoleon beseitigte ikn durh den Artikel 686 und stellte die

Lreikeit der Menschen gegen alle Dannreckte wieder ker. Der Müklen-

zwang wurde als aus der Leibeigenshaft entsprungen angesehen, der der

D (lek. Ztncdkcnrok. lZorlin, Bsp. Nnric LXL X. 21.

H L, I, tit. 23, Z 2S.
") Ltsk. Ltnatsorok. Berlin, Bsp. Mark XXXII li. 9.
D sksndii.
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natürlichen Kreibeit wiäerspreche. Kür clen Umfang äer ciamaligen preubischen

Monarchie bewirkte äas Käikt vom 23. Oktober 1810 äie Aukbebung. Hoch

war che Krage äurch che Aufbebungsäekrete noch nicht glatt gelöst, Ltwas

reaktionärer wnrcle man auch bier wiecler nach äen Kreibeitskriegen, wenn

auch von einer neuen Linkübrung cles Lannes nicht mekr äie Keäe ist.

Line Verfügung äes vberpräsiäenten bestimmte unter Münster 20. Mäi I8I6'j,

äalz zwar gegen äie Anlegung von Müklen, äie äenen, äie vor 1806 äas

Kannrecht besessen, keine Konkurrenz machten, nichts zu erinnern sei; äa-

gegen, wenn solche projektierte Anlagen mit äen ebemaligen Kannmüblen

in Wettbewerb träten, äie Lrlaubnis mit äer Klausel erteilt würäe, äab äer

Lupplikant sich äem obne Ansprüche unterwerfen müsse, was etwa künftig

zur Lrieichterung äer ekemals lZannbcrechtigten allgemein gesetzlich bestimmt

weräen äürkte. Schwierigkeiten machte eben äie Krage nach äem Umfange

äer Lntschääigungen unä, wer sie zu leisten bätte. Die Keliöräen unä

besonäers äie Lanätage beschäftigte äieser Punkte, unä in äie lebbakten

Lrörterungen jener Leit über äie allgemeinere Krage äer Lewerbekreibeit

wuräe sie bineingezogen.

weiter unten weräen wir äie günstigen Wirkungen äes königlichen

Leneralzwanges auf äie Linnabmen äer Uomänenkasse betrachten unä

zablenmäbig nachweisen. Aier soll kurz äie Wirkung äargelegt weräen,

äie äie Malzregel auf äas Lanä unä äie Linwobner ausgeübt bat. Vie

Lntziekung äer Mablgäste war für manchen Kesitzer äie Veranlassung,

seine Müble eingeben zu lassen oäer sie in eine anäere gewerbliche

Anlage zu verwanäeln; Aanä- unä Kokmüblen wuräen schärfer als bisber

untersagt. Lchmitz berechnete äie finanzielle Zchääigung äes Lanäes in

freilich sebr übertriebener unä verallgemeinenäer weise folgenäermalzen.

Kür jeäe Müble nabm er im Vurschnitt ein Anlagekapital von 1000 Ktr.

an, bei 162 Müblen, äie nicht in königlichem Kesitz seien, ergäbe äas eine

Zumme von 162000 Ktr. Lei einer Vurchschnittsrentabilität von 10°/<>, würäe

äen Lesitzern ein jäbrlicher Zchaäen von 16 200 Ktr. erwachsen'j.

Mancher Privatbesitzer, äer glaubte, unter äen neuen verbältnissen

nicht bestellen zu können, bot äem Ltaate seine Müble zum verkaufe an.

Als Kolgerung aus äem Müblenzwauge ergab sich für äen Müller äas Keäit,

auch von äem Mebl, Krot, Kuchen, Kier, Kranntwein, äas aus einem fremäen

in seinen Mabläistrikt eingekübrt wuräe, äas entsprechenäe Multer zu er¬

beben. Kiese importierten Lebensmittel waren also einer zweimaligen

Multerabgabe unterworfen, Ker Hanäelsverkekr wuräe bieräurch im Lanäe

erbeblich beschwert. Nach äem Müblenreglement von 1772 ist aber äiese

K Leotti X. 3266 ok Leotti X. 2910.
6tsk. Ltastsarok. Lsrlin, Xsp. Xtsvs tZXXI ssod. I., X. 3.
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Lcwobnbeit nick! überall in Übung gewesen. In clen Zrbpacklskontrakten
wurcie clennock clics Kcckt ciem Zrbpäckter auscirücklick zugestancien. üllein
cier Üusclruck von „frcmclen" Lrot elc. bot mancken ünlab zu Ztreitigkeiten^
Ks wurcie clie Krage aukgcworken, ob cler Zcgrikk „kremcl" auk einen cmclcren
IKablbezirk oclcr auk «las Üuslanc! anzuwencien sei. Zin Kescript vom
7. üoveniber I798Ü cickinierte sciilicklick bei Eelränken „kremcl" im Zinne
von ausläncliscb. llon inlänciiscken Cetränken sollte nicbt nocb einmal cias
iüulter genommen wercien.

Käst alle Zinwobner wurclen von äem Zwange bclrokken. üon clen
6036 Personen cles ümtes l?amm blieben zur Zeil Ztakkelsteins nur 3S clen

privalmüblen, obne ciak ciiese eine Übgabe ciakür entrickteten.

Im allgemeinen wurcie aber bei cler Zulegung cler Untertanen ciarauk

geseben, clak jecler eine bequeme uncl reiärlicke Illablgelegenbeit balle.

Ibrc „Konclition" sollle nickt versürlecklert wercien, allzu weile unci zu be-

sckwerlicke Wege zu passieren, wnrcie ibnen nickl zngemutet. „Zin plus

ist Tins allezeit angenckm, wir wollen aber auck gern, ciab es, so viel

immer möglick, obne Lesckwerung cler Untertanen zu wege gebrackl wercie",

wurcle cier Kammer 36. tum 1739 vorgesckrieben-j.

Die öraksckakt warb wurcie nickt ganz vom kör.iglicken Leneralzwange

belrokken, clie Ztacit Zoest unci clie Zoester öörcie blieben von ilrm unberübrt.

In ciieser öegenci baben clie Eingesessenen seit uncienklickcn labren

„pro eudiw" ibr Letreicie maklen lassen, unci kür alle wüklen in cier Ztacit

unci in cler IZörcie konnte kein Zwang beanspruckt wercien

Ltakkelstein stanci wegen cier preibeiten unci Kezesse, auk clie clie

Ztaclt provozierte, ciaoon ab, clen Zwang ciaselbst einzukübren.

1) Ltsk. Ztnnls^rok. tZsrliv, R.ex. t^irlc XXX VI X. 6.
2', .. .. ., Xlgvo UXXI ssvt. I.. X. <1.
2) .. „ N-.Uc XXXIV X. l.



III. Kapitel.

Oie Anlage neuer Müdlen ^äas Müdlenregaij.

Nack e. Koebne2) stanc! Nock zur ?eit clor Karolinger clas Neckt,
Müklcn anzulegen, jeclcm Lrunclbesitzer als Dustlulz seines Eigentums-
rccktes zu, sofern er naiürlick äie Mittel äazu bcscck »nc> ciie bestebenclen
Nccktsverbälluissc nickt beeinträcktigte. Zm Laute cler ?eit bat sick clieses
Neckt zu einem ausscklielzlickcn Privileg cles Lanciesberrn, einem kürstlickcn
Negal ausgebiläet, cler um clic Mcncle cles Mittelalters clas Neckt, Mickten zu
bauen unci zu erlauben, für sick allein in Nnspruck nabm. Über clen Laut
clieser Lntwickelung unterricktet uns äas clürktige Material nickt genau.

Denkbar wäre, uncl es wircl bebauptet,^) clak clas lanclesberrlicke
Müblenregal, wie nianckcs anclere Dcckeilsreckt aus cler kaiserlicken Mackt-
fülle stammle, in cler sick allmäblick entwickelten Dberbcckeit cles Neickes
über ciie Lewässer seinen Lruncl gebabt bat. Lolcke König!. Neckte ge-
langten clann anfangs clurck ausckücklicke Derleibuug unci später clurär still-
sckweigcncle Usurpation in äen Nesitz cler lerritorialberren. Diese Dnsickt
vertrat man sckon im 15. unci 16. Zcckrbunciert. Man batte sick eben clen

Negritk Negal im wörtlickcn Linne konstruiert unci war infolge cler begriff-
licken Dukkassung zu clieser ilnsiärt gelangt.

Über clen Dmkang cles Negalbegrikkes unci über ciie Eegeusläncle, auf
cke er sick erstrecke!, soll, ist man sick im Mittelalter unci späterer ?eit
nie einig gewesen, ck clen Neicksgcsetzen unci Mablkapitulationen be¬
stätigte clor äcutscke König clen Neicksslänclen ibre Negalien; was aber
alles äaruntcr zu begreifen, bilclete eine Kontroverse cler Necktsgelebrten.
Die cleviscken Näte im 18. Habrbunciert waren nock zwiespältiger Meinung,

D Leü. Lsilin;
^.Irlon cler Uottinminer X. A4 X. 4'
Rep. Xtsve XLIV X. 4; 0XXI 8eet. I X. 2. 3. 4. 7;
Xep. N-crlc XXVIII X. I, 8; XXXI X. 1. 3; XXXII X. I, 3. 4. 6, 7,
12. >5: XXXIV X. I, 2; XXXV X I ; XXXVI X. 2. 3, 5, 10; LXXII
X. 1, XXL X. 4; 0I.XV X. I: 0X0 X. I, 7. 12, 13, 18, 22. 24, 25,
28. 29, 30, 34, 36, 37. 39.

2) ». ,0. 8. 19.
2) Xosentkat n. n. O. 8. 1240.



welcke Kegalien ikrem königl. Herrn zustellen. Sie erkannten aber, clab

solcke in den verscbieclenen Ländern versckieclen anfgekakt uncl oersckieden

geübt wuräen. „In einem Lande gelte als kegal, was in einem andern

nicbt dazu gerecbnet würcie". Hie kegalien sincl in Ueutsckland eben nie

fixiert worcien, und nur die gewobnkeitsmäbige Übung, clie uns in cien Ur.

kunclen entgegentritt, kann uns darüber kukscklub gewäkren, wann und wo

wir von einem kegal sprecben dürfen.
Line Uberbobeit des keickes bat Sick im Ikittelalter über die Ströme

und Llüsse zwar entwickelt; jedocb berübrte das deutsdie keckt die Llüsse

und kebenslüsse nur, soweit sie scbiffbar, „des keickes Straken" waren/)

aber nicbt den Lebraucb der wassermassen. Dem kerkebr auk den Le-

wässern konnten nun durcb lkülilenanlagen, insbesondere durdi die Iküblen-

scklackten, erbeblidie Lckwierigkeiten erwacbsen, aber er wurde dadurcb

nicbt völlig unterbunden. Iküblen legte man scbon aus tecknisdlen Cründen

in der Kegel nicbt auk die gröberen Lewässer, sondern auk einen Stick-

Kanal, „lküblenstrang", in den das Wasser durdi Stauung bineingetrieben

wurde, kesab der Strom obnebin binreicbende wassermassen und ge¬

nügendes Lekälle, so war eine Scblackt aucb entbebrlicb, und die Scbifkabrt

batte freie kabn. kndernkalls mubten die waren bei jeder Scblacbt

umgeladen werden ; denn Scblacbten mit Scbleusen waren in älterer Zeit
nicbt bekannt.

In der Lonstitutio Kriedricks I. von kov. I1S3 wird „die Hobelt über

ökfentlicbe Straben, sdiikbare Klüsse und deren Nebenflüsse, Häfen, Krücken,

Ufer, kisckteicke, Wälder, Silberbergwerke, Salinen und Iküblen und das

kecbt auf alle sicb daraus ergebenden Linkünkte zu den Kegalien gerecknet."2)

Line spätere Urkunde kür das kistum krixen zäblt den usus molendi-

norum zu den iura, guse eivitates consueverunt ab imperiali gratis postuiare

et teuere; Heinrick Vl. nennt die lküblen des kistums Lambrai ad regatia

nastra spectantes. ^)

Uemgegenüber ist aber zu sagen, dab kein Kall nackgewiesen ist, wo

der deutscke König das Iküblenregal tatsäckiick ausübte, kuk dem kbein

wurden im >2. dakrbundert Iküblen angelegt, okne dab eine kaiserlicke

Ikitwirkung erwäbnt wird.'') was die Lonstitutio von llS8 anbetrifft, so

galt sie nur kür Italien, und erst dabrbunderte später batte sie den

Lkarakter eines keicksgesetzes aucb für Ueutsckland. Kabei bleibt, dab

wandle keckte, die kür Italien als Kegalien angeseken wurden, ebenfalls

') üninina navigabitia st ox ^nibus Lunt navigabilia.

^) E. Sukls a. a. L>. Seit« 5.

^) k,. Sokola a. a. 0. Leite 36, ^.nin. 2.

b x. L. das Ltikt Severin (baeomdi. I. Ils. 396.)



in Veutscblanä äem Könige zustanäen. Vab aber äies kür äas Müblen-
regal gegolten bat, ist unwabrscbeinlicb. In 6er königl. üutkassung, wie
sie uns ans äen Urkunden kür äie IZistümer Lambrai uncl Lrixen entgegen¬
tritt, mag man einen üersucb äer staukisären Könige erblicken, ilaliscbe
Kegalienrecbte auk Veutscblanä zu übertragen.

Kür äie örakscbakt Mark begegnet uns äer äeutscbe König bez.
äieser Krage in einer Urkunäe betrelkenä äas Kloster Lappenberg. Ü
1189 gab äer König Heinricb äen Müblen äes Klosters seinen besonäeren
Lärutz, er verbietet „praeäietis tmtribus in eorum molenäinis äomnum
sliguoä vsl Arsvsmen interre." Mir können >iacb äem ganzen Morllaut äer
Ilrkunäe unter äamnum unä Zruvsmen nur äie gewalttätige IZescbääigung
versteben, unä niäit, wie äie Möncbe i>i späterer ?eit mit Krkolg inter¬
pretierten, äen Lcbaäen im weitesten Linne, äen äie Merke etwa äurcb
üacbbaranlagen erkabren konnten. Molmte äen Morien äiese Leäeutung
inne, so wäre alleräings ein Königlicbes Müblenregal nicbt ausgescblossen.
Venn äie Maärt, eine Müble vor Nacbbarkonkurrenz säiützen, üeuanlagen
gegebenenfalls verbinäern zu können, stellte äie anäere Leite äes Müblen-
regals äa. Mo uns König!. Abgaben aus äen Müblen, Müblenwässern
unä Lrunästücken entgegentreten, erbob sie äer König nicbt aut Lrunä
allgemein Käniglicber Lekugnis, sonäern sie stammten vom Keicbsalloä nnä
aus Keicbsstääten.2)

Kin königliäies Müblenregal ist niäit zu erweisen, viel weniger nocb
äie Übertragung äieses Kegais an äie Lanäesberrsäiatt äer Eratscbatt
Mark.

Vie Übertragung äes Müblenregals auf einen lerritorialberren seitens
äes Königs tinäen wir äennoäi. Der Kurfürst von IZranäenburg bekommt
I4S6 vom Kaiser Krieäricb III. äie Erlaubnis, äak sie „in allen ibren
Lanäen zu ibrer nnä äes lanä notäurkt auf ibren wassern, wo, wie unä
wann sie wollen, Müblen aukricbten, bauen unä äerer nacb ibrem Cesallen
gebraucben unä genieben sollen unä mögen." Hier ist zu beackten, äab
äie blrkunäe aus späterer ?eit äatiert. Im IS. äabrbunäert besaben
äurcbweg äie lerritorialkürsten äas Müblenregal unä sabten es, wie erwäknt,
im strengsten Linne als solcbes, als „vom Könige berstammenä", auf.
Die üusübung äes Müblenregals Irak in besonäerer Meise äie Lrunäkerrn

1) t4ok. 8tgnlsnroü. Lsrlin Rsp. Nnrtc VXX X. 1.
2) Von 6er IZrünnunAeiner Nükls ^n Lopparä äurok äss Xlostsr Itlnrisn-

bsrA in nlloäio impsrii nnä äer XutüunF inrs sinpkitiotioo komint sin Mkr-
Hairer ^ins sin fH. Xisss n. L. 3. 99, Nittslrkein. Ilrknnäsnd. III. H. 141),
ässglsiaksn nus Hsioüs8tS.ädsnrvis Kr^nkknit, l^nnäan eis. (H. Hisse, Leite 91
Krnnlcsnrtsr Lrk. I. ü. 658, Kisker, Ileberrssts äes Keiotrssrotriv 2n Kiso H. 59)

Lokröäsr I). k. 6. 8. 546, ^.nnr. 82.
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eines Lanäes. Viese Lrunäberrlickkeit war in cler IKark IZranäenburg
stärker als ancierswo in äem Kampfe um Abgrenzung cler ianäesberriicken
uncl grunäberrlicken Keckte oppositionell, so äab es für äen Lanäeskerrn
bier eines bestimniten Kecktstitels beäurkte, um seinem Keckte Leitung zu
versckakken. Kür lanäesberrlicke Lesetze unä Keckte Uberkaupt boite man
um ciiese Zeit »ock ciie kaiserlickc Lestätigung mit Kücksickt auf ciie Keicks-
gericktc ei», a>i äie man ciann im Kalle äer Verletzung appellieren konntet)

km folgenclen soll uns ciie lätigkeit cles Lanäeskerrn, cles Lraken
von cler IKark, auk ciem Lebiete cles IKUKlenweseus besänftigen, Llrkunä-
licke Ikackrickten bierkür können wir von 1300 an erbringen.

1300 verkaufen Lverbsräus eomes äe iVtnrcün et LnAeibertus primo-
Aenitus cius äeu IKöncken zu Lappenberg ibre lancicsberrlicbe IKükle zu
Lünen zum Abdruck uncl oersprecken, äaselbsl in Zukunft keine neue
IKüblenanlage zuzulassen.^) Ks soll keine IKükle erricktet weräen
„per nos, nostros bnereäss seu successores nostros out nüguem vei atiguos
nomine nostri in psrpetuum nulintenus instnursnäi seu etinm restruenäi sut
niiuä moienäinum intrn Lünen vei in iossntne ibiäeni construi, novum seu
siiqunnäo äeposituni reneäikicnri poterit, per quoä prneäictum monasterium
impeäiri vntent, guomoäo übet, vei Arnvnri, proviso insuper, guoäsi prnekntum
oppiäum, guocumgue moäo in mnnus ntterius euiuscumque per nos seu
nostros ünereäes translntum tuerit, cnvebimus nionasterio nnteäicto, guoä
prneüsbitn äestructio, äepositio seu äesertio stnbiüs et lirma permanent et
ibi molenciini constructio äe coetero nutln kist.

1340, am 23. August, bekommt äas Ltikt Lappenberg als Knigelt,
äab Ileulünen in seinem IZikange angelegt wircl, unter anäeren vorreckten,
äas Lerickt über seine Leute in cler Ltaät ,,se sin cvnstinsicü ove volscbul.
äieb, Zollkreibeit „nver er iuäe Aüuä nnä ers seives Abuä, äas Vrivilegium,
„änteremolenn^mnnätbstb^mmern so! mit e^niAer molen
nnäers änn ss bstü^mmert s^n, s n ä änt in ä/se.stnt von
nnäeren inoten n/e muienvvnAÜen ove mutenknrre Ann ssi."^)

Der Kamnier-Virektor Kapparä teilt uns in einem Votum A aus äen
Registraturen zu Kleve einen Kail mit: „äie particulire IKükleu aulangeuä,
in specie auk äie von äenen Lraken Kngelbert uncl vietrick von äer IKark
Lonraä Lieck bcg äer Krbauung äer IKükle auf äem Kmscker Klub gegebene
Loneessiones resp. äe izzz terin guintn post äominicnm ^fubiinte et
iz8y ipso äie best! Kennen, worin sick äiese Herren mit geäacktem Lieck
vereinbabret, äak äieselbe IKükle auk äes Ltecken Lrunästück
erbauet, kknen jeäer zur Hälfte zugebören, äie Herren Lraken aber ibre

H Lüobüoi'n 4, 292 tk. Lobröüsr Z 50.
^) Ltek. Ltnntsnrek. IZeilin Rex. Nnrlc LXX X. 1.
3) Lne. III. X. 353. tZ-eü. Ltnntsnreb. Rex. Nnrk LXXII X. I.
^) Votum v. 1724. tlsü. Ltnntsnroii. Rex. Xtsve LXXI soet. I. X. 2.



üntertkanen, äie sie zu zwingen pflegten, äazu zwangspklicktig macken

sollten, wie darunter äie Wörter in äer letzteren Loncession so

lauten 1)

Lin tiertrag äes Lraken Aäolk von äer Mark mit äer Abtei lüeräen

(16. Oktob. >391) regelte äie Makloerkältnisse äer äortigen Eingesessenen

Am Lcklub äer Arkunäe bestätigt äer Lrak, äak er sick geeignigt unä

,,tc>AeistIien" bat äab e>n ^bt von Vi^eräen inä s^n cappitelskeren äie Praest-

moelen molken vermeren meä e^n rsät okk twee grotker tc> maken »ff e^n

anäer äarb/ ap veren erve to maken, unä eilet äserup malen latksn.

Linen unbeäingten Lcklub, äab äie Lanäeskerrn von äer Mark scbon
im 14. Hakrk. unbestritten im Lesitze unä Lebraucke äes lanäeskerr-

licben Müklenregals gewesen sinä, lassen vorstekenäe ürkunäen nicbt zn.

In äen ürkunäen, äie äas Llikt Lappenberg betreffen, kann man immer-

bin nock äie Ausübung eines Lecktes erblicken, äas äem Lraken krakt seiner
staätberrlicben Lewalt äort zukam. In äer Arkunäe von 1300 kommt äer

Lrak von äer Mark überbaupt nickt als Lanäeskerr in Krage, äa er äie

Ltaät erst 1302 als pfanäsckakt erkielt lzöckstens äie Anfänge eines

lanäeskerrlicken Legais sinä aus äer Lrivilsgienurkunäe von 1340 zu ent-

nekmen. Lab sie zwar mekr äie staätkerrlicke Ltellung äes Lraken beriikrte,

zeigt äie Überlassung von deckten am Likange seitens Lappenberg,
äer äock oknekin sckon unter äie Lanäeskokeit äer märkiscken Lraken fiel.

„Dar enbowen wae äe keren van Lappenber^ks mer recktes keääen binnen

ä^ser stsä als van iren byvsnAe, äat kebbet se uns inäe unse erven Zkeia-

ten snä AkeZKeven". Anäere Leckte, äie Lappenberg voräem äort aus¬

geübt, (als se ere waren, er se in äe stsä vvren), bleiben äem Ltikte aus-

ärücklick gewakrt. ünä was äas wesentlickste, äas Kloster bekommt

in Leulünen Leckte, äie es sonst infolge Lingemeinäung äes Likanges in

äas Ltaätgebiet äort auszuüben nickt berecktigt gewesen wäre. Las sinä

äas Müklenprivileg unä äie ?ollfreikeit.

üie zwei anäeren Ürkunäen Koben äas Lemeinsame, äab sie äie

aukerterritoriale lätigkeit äes Lraken im Müklenwesen zeigen; man äemnack

von einem Leckte äes Lanäeskerrn nickt mekr sprecken kann, äenn äie

Lanäeskokeit kört äock mit äen Lanäesgrenzen auf. Lie Lackrickt, äie uns

Lapparä mitteilte, kommt mekr für äie Ausübung äes Lonnes als äes

MUKIenregals in Letrackt^. ünklar bleibt, auf Lrunä welcker Lecktsver-
Kältnisse äer Lrak von äer Mark äem Lonraä Lieck äie Konzession erteilt

A ek. Leite 40, ^.nm. 6.
2) Laooinbl. III. 958.
6) gl. Lr. HiMes ^utsat? über äas Ltaätwappsn Lünens in äer IK'Lwonia

ür. 93 v. 6. ^pril 1910.
vi. Leite 40 I.



kat. Landeskerr war er dort nickt, Herr des Lrund und Lodens ebenso

wenig, denn dieser gekörte ja dem Lonrad Lieck. vielleickt bandelt es

Sick kier nickt einmat um eine Konzessionserteilung, sondern nur um die

Anlegung von Maklgästen, wie denn Lappard nur tür den letzteren Kunkt

den Wortlaut der Urkunde angegeben, die Krteilung der Konzession aber

nack Lnsckauungen des t3. Zakrkunderts als selbstverständlick mit ange-

tübrt und vorausgesetzt bat.

wie erklären wir uns die Lekugnisse des Lraken Ldolk in der Abtei

werden? Zollte dem Übte dieses Ztiktes nickt das Leckt zugestanden baben,

unabbängig vom Lraken der benackbarten Mark aus seinem Kigentume eine

Müble zu errickten, wie es nack der Urkunde vom 16. Oktober I3SI den

Ansckein bat? Oer Lrak von der Mark batte in dieser Abtei die vogtei und

war in seiner Kigensckakt als Vogt im Lesitze mebrerer Müklen „to ieenreckt"').
vemnack war der Lrak als Lesitzer dieser Werke daselbst im Lande wobl

interessiert. Die märkisdien Lraken sind der Abtei werden gegenüber stets

geneigt gewesen, über das Mab ikrer vogteireckte binauszugeben. Las

beweist eine Urkunde von 1372, die die Lerecktsame des Landeskerrn und

des Vogtes auseinandersetzt^, wir deuten die Lackrickt von 1391, dak>

der Lrak als Inkaber von Müblen auk Lrund seiner vogteilicken Leckte

mindestens versuckt, dem Übte in Zacken des Müblenbaus Zckwierig-

kei ten zu madwn und diesen Widerstand in dem angekükrten vergleicke zu

gunstcn des Klosters ausgegeben bat. Vab Zckwierigkeiten bestanden, daraus

lädt die Kinigung über die Mablgenossen sckliekcn, bei welcker der Lrak
von der Mark am besten absckneidet.

Über das verbältnis des Landeskerrn zu der Krricktung von Müklen

im 14. Zakrkundert labt sick sagen: Ver Landeskerr erteilte die Lauerlaubnis

in den einzelnen Lallen krakt seiner besonderen Leckte als Ztadtkerr, Lrund-

kerr oder Vogt sin diesem Kalle dann recktlick als Vertreter des Lrundkerrnj;

es zeigten sick aber Ansätze einer Kntwickelung, die ein Uakrkundert

später nackweislick ikren Abscklub gesunden bat in der Ausbildung eines

ausscklieklick kürstlicken Leckies, Müklen zu errickten: dem landeskerrlickcn

Müklenregal.

Vas Kindringen des römiscken Lecktes ist kür die Lildung der kürst¬

licken Ztellung von grobem Kinkluk gewesen. Kam es zu spät, um die

königlicke Ztellung nadikaltig stärken zu können, so wurde kauptsäcklick

die kürstlicke Mackt durck die Kinwirkung römisck recktlicker Legrikke unter-

stützt. Vab es das verkältnis zwiscken Kürst und Untertanen nack dem

Lesicktspunkt der römiscken Zervitus ordnete, ist kür die Kntstekung der

Laim- und Kwangsmüklen zu beackten. Lickt nur die Wasserstraben galten

!) L/^oombl. III. 5k. 731.

2) I^ilvonibl. III. 5k. 731.
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jetzt cils ökkentlicke knteressenspkäreu, sonclern au6, 6er Lebrauäi 6er

wassermassen verlor seine» privalreärtlicken Lkarakter. Pin INüklenregal

eutstan6 jetzt unc! wur6e als Nuskluk 6er Lan6esl,okeit angesehen, Nb-

gaben kür 6en öebrauäi 6er Wassermassen c>n 6e» Pürsten k!n6en s>6r,

6ock blieben 6>ese in 6er INark no6r lange eine u»be6euten6e pinnakme-

quelle 6es Lan6eskerrn'j. Zeugnisse kür 6>e alleinige Nekugnis 6es Pürsten

kNüklen anzulegen sinci kür 6iese Zeit alte Nmtmanusbeslallungen, 6ie 6as

Ia»6eskerrli6?e lNüklenrcgal mit 6em Lekestigungsreärt 6es Lanciesberrn

erwäknen. llie Leamten wur6en angewiesen, 6arank zu aärten, 6ak we6cr

innerbalb noä, aukerkalb ibres IZestallungssitzes obne Bewilligung nn6

Nekekl INüklen gezimmert wer6e»-j. Legen 6ie Nicktacktung 6ieses kürstlicken

Nccktes, über 6as man si6r beson6ers unter 6en letzten herzögen kinwcg-

setzte, wa»6te si6r ein allgemeineres Hekret 6es Herzogs 6okann wilkelm

vom 19. Nov. 1697'j. „Leu lZeamten wir6 es zur beson6eren Nkliärt ge-

mackt, strenge 6arauk zu wackien, 6ak obne vorber erlaugten >an6eskerr-

lieben Konsens nieman6 eine neue INükle erriete, o6er ein vorban6enes

Wüller-Lewerbe in ein ancieres verän6ere. Nie bereits, bin un6 wie6er,

zum Nacktcil 6es lan6eskerrli6wu Negals, gescbebenen unbewilligten Neu¬

bauten o6er Nerän6erungen von un6 an INüklen wäbren6 6er letzten 39

bis 49 6akren müssen von Leamten genau erbuu6et un6 6avon einige

Nackweise eingesan6t wer6en; alle künftige, äknli6,e unzulässige Neuerungen

müssen aber untersagt un6 verbin6erl, un6 6ie Nntcruekmer 6erselben an

6en Herzog verwiesen wercieu".

öegenüber 6em Ltikt Prön6enberg beriek man siäi im 18. 6akrkun6ert

auk einen preibeitsbriek 6es Herzogs Ilokann von IS2S, aus 6em beroor-

geben sollte, 6ab 6er Lanclesberr 6amals im Nesitze aller Negalien, au6r

auk 6en nickt scb-ikkbaren Ltrömen un6 Nä6?en gewesen ist^j. in mancben

Koukliltt kamen 6ic kerzogliäien Leamten mit 6eu INüblenbesitzern bei 6er

wakrung 6ieses Ian6esberrli6ien Nccktes. insbesonclere waärten 6ie Ltikter

un6 Klöster, so cias a6elige Namenstikt Her6ecke°j, eikrig Uber ibre lNüblen-

gerecbtsamc.

Lab es sicb bei 6em INüblenregal um ein relativ junges Neckt 6es

Lanciesberrn Kan6elt u»6 als solckes im Lan6e uo6r wenig Wurzel gekakt

i) od. Leids 84 k.

-) ^ksine Veksäs to nnciotrsn noek nnok einiAS Börodlioks Lsnvs oäsr
Vsstenisse oook mootsn änrin da ?irninern oäsr be^r^sn Icclen, oiek ^keins
Asrnoinäe selks nidseklnn oäsr äurek nnäere nitsoklau Igten buitsn nnsern sonäor-
livlcen vreten unä bsvel.

») Lootti I. X. 122.

Ltek. Ltagtsgrok. tZsrtin Rex. Ngrk (1XL X. 29.

ok. Hlntsokeiäun^ äss Ilsr^o^s v. 22. ?skr. 1546. Leb. Ltggtsgrok.
Berlin Nep. XIsvs NXXI ssot. I. X. 2.
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batte, ciarauf deuten die wiederbolten hinweise uuci die stetige Letonung
seitens cler Landesberrsdrakt. Lbnlick kincien sick später »061 Kälte, dab
Sick z. L. Znbaber von Jurisdictionen nickt zcun kiacksucken einer Lauer-
aubnis beim Lancieskürsten versieben wollten, cla sie sick kierdurck iui
Lcsitz ibrer Jurisdiction bescbränkt füblten. Lab kerner last kein Iiiüblen-
besitzer im 17. nncl 18. Jabrbundert im stände war, kür seine wickle eine
lanciesberrlicke Erlaubnis nackzuweisen, labt scklieben, dabin trüberer Zeit,
aus der die meisten wickle» stammten, keine landesberrlicbe Konzession
erkorderlicb war, und in später Zeit dies Leckt des Landesberrn praktiscb
dodr nur wenig geübt worden ist.

Zm Icckre 1609 wecbselte die örafsckakt IKark ibren Landesberrn.
Latte die trübere Landesbcrrscbakt es als ibr ausscblieblicbes Leckt an-
geseben, Erlaubnis zu wüblenbauten zu geben, so beansprucbte jetzt das
Laus Lrandcnburg dasselbe Leckt und übte es in derselben weise.

Las ganze Lomänenwesen bekand sicb um 1609 in keinem guten
Zustande, vor allem die Wickleu nicbt, denn diese erforderten jäbrlicb be¬
sonders grobe ilnterbaltungs- und Leparaturkosten, die aber aus Wange!
au Celd unterlassen waren. Diele landesberrlicbe Werke waren verfallen.
Luck der neue Landesfürst besab nidrt die nötigen Wittel, das Domänen-
wesen durckgreikend zu reformieren und die verfallenen Werke neu zu
erricbtend) Die folgenden kriegeriscben Jabrzebute verbinderten nickt nur
jede Lekorm i>n IKübleuwesen, sondern krackten das ganze Lomänenwesen
nock mebr in Lerkall. wanckes Werk sowobl i>n privaten als auck im
kurkürstlicken Lcsitz fand seinen Untergang, und viele wurden aus Wange!
an Leld erst gegen Lude des Jabrbunderts und im folgenden wieder-
erricktet. Lesonders in der Lcntei Wetter sollen der Landesberrsckaft viele
wllblen durck den Krieg verloren gegangen sein. Lock wurde der Lbgang
an lKablwerken nickt drückend empfunden, da ja auck die Levölkerungszilker
sebr zurückgegangen war.

Landesberrlicbe Werke wurden im 17. Jabrbundert kaum angelegt,
da die Kinanzen es nickt erlaubten. Privatleuten gab man die kauerlaubnis
unter den versckiedcusten Ledingungen. Lock zeigte man bierin eine gewisse
wäbigung, man wollte jedenfalls die eigenen Werke nickt durck starke
Konkurrenz sckäcligen. wenn auck die meisten landesberrlicbe» Werke
Lannmicklen waren, so wurden diese neben den gezwungenen auck von
freien Cästen besuckt, und diese konnten Sick dann leickt einer neuen Lnlage
zuwenden. In einer Lrwiderung auf ein Konzessionsgesuck beibt es unter
dem Lpril 1640, dak eine neue wickle zu bauen eine bedenklicke
Lacke sei, die Kammer solle erst darüber Lackkorsckungen anstellen,

i) ek. Xg.p. V.
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besonders, ob mit den Nackbarn Ltreit uncl Zank dadurck angericktet
werden.')

Zine Erkundigung bei cler Kmtskammer zu Kleve gesckab in allen Köllen,
ob ein kZedürlnis vorbanclen, ob clie benackbarten Müblen oder sonstigen Werke,
besonclerswenn ckeses lanciesberrlicke waren, äaciurck leiden würclen.

Nie benackbarten Müblenbesitzer suckten stets clie projektierte Neu¬
anlage zu verbinciern. Nor allem wackten clie acleligen Ltikter und Klöster,
wenn solcke INüblen besaben, eikersücktig darüber, dab in ikrer Näke kein
neues Werk angelegt wurde. Niese Lesitzer waren bereit, denselbenKanon,
anck wobl nock einen bökeren, als der Lupplikant angeboten batte, an die
Nomäncnkasse zu zable», wenn die Laugenekmigungversagt würde. Nkt
blieb es in der Nemonstration nidit bei sacklickcn Einwendungen,mit persön-
licken Znjurien gegen den Konkurrenten glaubte man sein Ziel besser zu
erreicken. In der erteilten Konzessionwurde dann okt bemerkt, die neue
Müble dürfe niemand zum Lckaden gereicken. Dodi war die Kücksickt, die
man auf die Nackbarn nabm, sebr versckieden. Manckmal wurden ibre
Einwürfe überbaupt nidK berücksicktigt, dann wieder lautet es in dem ver-
bot einer Müble 1663, dab niemand obne Unsere Konzession und der
Interessenten Lewilligung eine neue Müble anlegen darf.') Dem-
gegenüber fand ein Cesuck um Konzession bäukig die Unterstützung der
benackbartenMaklgenossen, besonders wenn ibnen das neue Werk mancke
Lequemlickkeiten bot. Die Lekürwortunggesckab auck wobl aus Ubneigung
gegen den alten Müller, und solcke trifft man nickt selten an. Leibst-
verständlick konnten nur freie Mablgenossen d. k. solcke, die zu keiner
Müble gezwungen waren, von dem neuen Werk Uutzen baben.

Die Konzessiongab den Lbarakter der neuen Müble an. Lie wurde
entweder als „freies" Lemabl konzessioniert oder bekam den Zwang Uber einen
gewissen Lezirk Man trug auck dem bestickenden Zustande Kecknung und oer¬
ordnete, dab die Mablgäste,die dort von alters ker gemablen, auck ferner dabei
bleiben sollten, die es aber nickt getan, nickt dazu gezwungen werden könnten.

Die Legenleistung, die der Lupplikant zu erfüllen kalte, war ver-
sckieden. Meist war von einer solcken überbaupt nickt die Kede. Uie Zr-
laubnis wurde „ex Zrsti-i" als „eine Lnade" gegeben. Klubgelder finden sick
selten. Zrst gegen Knde des dabrkunderts, als man begann, Kecknung
über die Kinzeleinkünkte einer Kentei zu kübren, wurden sie öfters erwäknt
und in Kecknung gesetzt. Uod, waren sie kür Müblen weniger im Lebrauck
als für Hammerwerke.

Hier bestimmte der § 16 des Landtagrezesses vom 22. Novbr. 1695,
dab kür die seit 1676 auf den Müssen angelegten Hammerwerkeein Klubgeld

H 6!ek. LwatsiU'ickiv Lsrlin, ^.Ictsn äsr Hokk. k. 34. 17. 4.
Usb. Ltaatsarebiv Uerliu, ^.ktsn 6 er Hoklr. R. 34. 17. il.



gezaklt werclen solle, Dab ciie Dlubgeläerkür Müblen in cler Mark eiwas
Deues uncl Dngewobnteswaren, ersiebt man aus cien Dcsckwerclen, äie ciie
Deputierten cler Lanclstänäe am 21. Dezember 1694 vorbringen.') Die Do-
mänenkommissionkatte nämlick von cien Drivatmüblenuncl Llaklbämmern
ein Dlubgelcl gekorclert. Die Depuiierten kübrien 7 Punkte clagegen an,
bauptsäcklickciie lDerke seien ciock nicbt auk scbikkbaren Ltrömen gelegen,
kein gemeines Deckt uncl keine prooinzialorckrungexistiere uncl sprecke clakür,
seit unclenklicben Zeiten kabe niemancl ein plubgelcl abgestattet, zuclem sei
Zisen uncl Drakt clurcb ciie Lperre Prankreicks genug belastet. Dukerclem be-
sage ciie Deroränung vom 6. März 1666, ciab ciie Müklen, Drabt-, Ltakl-
kammerrollen mit keiner Lckatzung bescbwert wercien sollen.

Irotz cies Lanciesrezesses vom Dabre 1693 uncl cler Dcmübungen
äer Domänenkommissionscbeint äas Dlubgelä kür ciie Müklen nicbt kon¬
sequent ciurcbgekübrt zu sein, wobl kinclet es Sick bei einzelnen Müblen.
Don cler Milsper Müble wurcle auk Lruncl obiger Lestimmung ein plubgelcl
von 13 Ltbr. erboben, v. Zgberg zu Zrmelingbokenunä ciie Müble äes
Izauses IDancibokenzaklten je 2 Dir. 46 Ltbr. Line einbeitlicke Dorm kür
ciiese plukgelcier war nickt vorbanclen,bei einigen war ciie Dbgabe in natura,
bei ancieren in Lelci kixiert. Diese Dekognitionsgelcierbiläeten kür ciiese
Zeit nocb eine unbecieutencie Linnabmequelle. Das Domänenlagerbuckgibt
ciie Lumme an plubgelciern aus cien Dsemunäkämmern, Lensensckmieäen,
Draktrollen etc. auk 42 Dtr. 17 Ltbr. 3 Dkg. an. Müblen, ciie ein plubgelcl
zaklten, waren in cler Degel jüngeren Datums, km kolgencien Zabr-
kunciert clagegen bilcleten ciie plubgelciereine regelmäbige Dbgabe cier neu
erricbteten IDasserwerke.^)

km 17. Zakrkunciert kälte cier Diskus zwar lieber eigene Müblen
gebaut als ckes cien Privatleuten Uberlassen, aber cier Mangel an Lelci
bmcierte ibn claran. Docb es gab kür cke Domänenverwaltung einen kDeg,
eine Müble, wo sie nötig war, zu bekommen, obne einen Mennig Daukosten
ciaran zu wagen. Dazu wukte sie sicb cias Zigentumsrecbt wenigstens
nacb Derluuk einer bestimmten Zeit zu sickern. Diese Melkocle kanä ver-
scbiecientlicb Dnwenclung. Zu Lreckerkelä war eine Müble nötig; cler Dickter
ciaselbst erbot sicb, äas Merk auk seine Dosten zu erbauen, wenn er classelbe
in Zrbpackt bekomme. Don prbpackt wollte man nun in cler ersten l?älkte
cies 17. ^iakrbuncierts nicbts wissend, uncl ciie kievisckenDäte wurcien am
36. Dugust 1633 bescbiecien, ciie Müble auk cies Durkürsten Dosten zu er¬
bauen. „peklt es eucb an Lelci," so beibt es weiter, „so lassen wir wob!
gescbeken, ciab äer vorgemelcleteSogrekke, äie Müble auk seine Dosten
erbaut unci ibr ibm clieselbe aus gewisse ^abre so verpacktet, ciab er seine

') Lok. Ltsstsarok.Lorün Dop. Nack LXL. X. 18.
S) ob Xccp. IV ß 2.
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Laukosten mit ziemlichem ebrlicben Lewinn berausbekommt. kbr babt clenn
che berumgelegenen Leutbe von Unser Ilntertbanen, so viel! tere an untere
Müblen zu kabren, nicht gezwungen sein, binköbro auk ctiese Müble zu
kabren unt tcrselben sit? zu gebrauchen vermögen."') 1711 erkalten che
Wächter cler Müble zu Hagen che Erlaubnis, auk ibre Kosten in 6er kvester-
bauerschakt eine neue Möble anzulegen mit clem Leckte, sie auk 20 tabre
unentgeltlich zu nutzen. Dann sollte sie in clen Lesitz tes Lantesberrn
Ubergeben.') Dot? wurte clen Pächtern che neue Möble nicht so lange
gelassen. 1722 erstattete man iknen tie Kosten kör Platz unt Lau, unt
che Möble wurte vom piskus übernommen.

tetocb nicht alle Möblcn, che in tieser ?eit angelegt wurcien, sint
vom Lantesberrn konzessioniert. Mancher Lcieliger wagte ten Lau auk
eigene paust, unä es blieb ciies auch cler Lebörcle zu Kleve oclcr zu Lerlin
wobl oerborgen. Lrbielt tiese tot? Kenntnis tavon, so geschab tas weniger
turch tie verpflichteten Leamten als turcb tie Lemonstralionen benachbarter
Möblenbesitzer. Die geortnete Verwaltung tes >8. tabrbunterts, wo okt
bis in ten entlegensten Winkel tes Lcmtes binein jete Lache von ter
Lentralinstanz geregelt wurte, war noch nicht vorbauten. Daneben ver-
fügten tie provinzialbekörten not? Uber gröbere Lekugnisse unt unterstanten
nicht so sebr ter centralen Kontrolle wie in ter polgezeit.

kvo ter Leubau einer Möble not tat, batten besonters tie von ?eit
zu ?eit verortneten Doinänenkominissionen zu untersuchen. Line Kommission,
tie von 1690—1693 im Laute tätig war, schlug allein kör tie Lentei Hörte
ten Leubau von vier neuen Möblen vor. Davon sollten, nebenbei bemerkt,
3 kvintmüklen seinp) Lbenso richtete tie Kommission, tie 1716 unt tie
kolgenten tabre mit ter pinköbrung ter Lkzise bsschäktigt war, ibr Lugen-
merk tarauk, unt verschallte einigen privaten, wo nötig, tie prlaubnis zum
Lau, wie clem von Dobbe zu Lieren.Die letztere Kommission war in
ibrer lätigkeit aber auk tie Ltätte unt ibre nächste Umgebung beschränkt.
Dicht viele ter vorgeschlagenen Leubauten batten tas Llöck verwirklicht zu
werten, wie tenn von ten 4 genannten Müblen keine einzige gebaut wurte.

Line Mitwirkung ter Lantstänte bei ter Konzessionserteilung, wie

man bei ter weitgekenten leilnakme, tie sie am Domänenwesen besaben,

vermuten könnte, kinclet Sit? nicht. Dies ist alleiniges Leckt tes Lantesberrn-

Licht nur zu einer neuen Müblenanlage war lantesberrliche Leneb-

migung erkorterlicb, sontern aut? kür tie Versetzung unt Lrweiterung eines

H Llok. Lwatsorok. Leilin, XIct. tgr Iloklc. X,. 34. X. 4.
2) (4sü. Ftsatsai-oü. tZeilio Lop. XXXVI. X. 3.
3) dsk. Lt-cotssi-el?. Lsi-Iin Rop. Xlovs XLIV. X. 4.
«1 ebsnto, Xep. Nmk VXV. X. 7.
S) ek. X-cp. V Z 1.
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Merkes wurcie sie verlangt, Durch Lichtausübung ging öie erteilte Kon¬

zession mit cler Leit, per lapsum temporis wie es beikt, verloren, uncl es

ist im gegebenen knalle wiecler clas Lacbsuchen einer neuen erkorclerlich gewesen.

Mie wurcie nun im >8. Hakrbunöert clas Müblcnregal gebauöbabt? Her

Lewerbepolitik cles t8. llakrbunöerts entsprach es, wenn cler Ltaat sich aucb

für private Unternebmungen interessierte uncl ibnen seine Uülke bot. Line

solcbe staatlicbe Unterstützung fancl sicb jecioch im Müblengewerbe kaum.

Die Domänenpolitik wiclerstrebte in clieseni Punkte cler Lewerbepolitik.

Her Ltaat war eben selbst Müblenbesitzer. Nur cle» Lebr. Liebet, clie

1771 zu Zchwerte auf ibre Kosten eine neue Müble anlegen wollten, wurcie

?oll- uncl Megegelclerkreibeit kür clie Baumaterialien gewäbrt Uliein bier

kamen besoncicre Derbältnisse, clie eine staatliche Unterstützung angemessen

erscbeinen lieben, in Letrackt. Die Unternebmer waren Uusläncler, Lcbwerte

beclurkte sebr einer neuen Müble. Lie zu bauen, war jeclocb mit einem

Lisiko verbunclen, äenn clie Unterkaltungskosten zebrten clen Deräienst

gröktentcils auk. Dagegen vermocbte cler Lanclesberr krakt seines Legals

sich jecle unliebsame Konkurrenz kernzubalten. Das Müblenregal wurcie im

18. Habrbunclert strenger Uberwacbt als vorber, so clak obne Dorwissen cler

Lanciesberrscbakt eine neue MüblengrUnclung unmöglich vor sieb geben konnte.

Diese lauclesberrliche Lekugnis ist im 13. Habrbunclert kaum nocb

in Zweifel gezoge>c worclen. Die Lechtslebrer, clie Leböräen uncl cleren

einzelne Mitgliecler betrachteten sie als unbestrittenes Legal cles Lanäes-
berrn. Lin Leser, cles öeneralclirektoriums von >728 an clie klonische

Kammer-j betonte ausärüäilich, äab es von ciem Lanclesberrn allein ab-

binge, wem er clas ius sowobl kür lDincl- als auch kür IDassermüblen
konzeclieren wolle.

Merkwüräigerweise teilte ein ILitgliecl cler kleviscben Kammer, cler

Kriegs- uncl Domänenrai Lchmitz, nicht cliese Meinung seiner Umtskollegen^.

In seinem Votum vom 7. Haimar >728^j fübrte er unter ancierem aus

„clas clas Müklenwesen in cliesen beicion, wie in cienen benachbarten Hülich,

Lergiscb, Münster, Köllnisch, Lelcirisch, überbaupt in cles westk. Kregses

provintzieu nimmer zu clen Legalia gerechnet ist, noch Lr. Majestät, ciero

Dorkabren uncl che herzöge von Kleve uncl öraken von cler Mark seien je

clamit vom Kaiser in specie belobnt worclen, sonclern clie Mablgerechtigkeit,

clie ein jeclcr Untertan, äer clie Mittel clazu bat, an che l?ancl nebmen kann,

gleich wie eine anciere Profession, inclem er entwecler eine Müble bauen

U Lteü. Ltaictsü-rob. tZri'Iin Rep. ül-ciir XXXII. X. 4.

2) Usb. 8tÄÄt8!cro>i. Usriin Rop. Xtovo LXXI soot. I. X. 3.

») vi. Xccx. II, Leite 47 I.

Usk. Ltcccctssrok. IZsrlin Rop. Xievs OXXI sset. I. X. 3.
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und selbst Müller wercien könnte ocler diese zur Verbesserung seiner Lin-

küntte einem dritten übergeben könne, als eine gemeine Landesnabrung

angesebe» worclen, wie viele mit teils olme landesberrlihe Xonsens unci

vorwissen ebeclem angelegt unci noh im Ltande seien, ancb sowobl ab

ipso principe als von benachbarten Pürsten. Herren unci Ltiktern vel pure

et simpüeiter vel er^s certum annuum Lanonem zu Leb» gegebene privat-

müblen, sambt clenen clakin gebencicn kregen Mahlgenossen unwiclerleglicb

bezeugen", tvie gesagt, Lhmitz stand mit dieser von ibm vertretenen

Anschauung ziemlih vereinzelt da. Ahnlidi wollte sich t78t clas Ltikt

Derdecke nicirt herbeilassen '1, kür Verlegung seiner ehemaligen Xornmüble,

die seit wahren allerclings in eine tvalkmüble umgeänciert war, königliche

Xonzession nachzusuchen, „cla clas Ltikt hierdurh in seinen uralten Privi¬

legien gekränkt würcie, cienn clies sei 8io von einer Lhwesterstohter

Larolus I^aZnus gegrünclet". Doh ciiese einzelnen pälle besagen nichts,

vom Lanciesberrn mukte ciie Erlaubnis zur Deuanlage gesuht werden, unci

ciiese war nicht leiht zu bekommen. Dieses Xeht koclikizierte denn auh

clas allgem. preub. Landrcdit im obigen Linne. Da nah clen allgemeinen

polizeigcsetzen sclwn sür jeclc pabrik ciie lanclesberrlihe Lenekmignng nötig

ist, so vollencls bei Wasserwerken^.

im groben unci ganzen mähte cier Landesherr von seinem Achte

verbältnlsmäbig wenig Lebrauh, so ciab im ganzen 13. Habrbunclcrl keine

grobe Anzahl Deugrünciungen entstancl. Und ciiese waren noch überwicgencl

in landesherrlichem Desitz. wie shwierig es kür einen Privatmann in cier

Pegel war, eine Lcmcessicm zu erlangen, zeigte, ciab dem Desitzer des

Dokes Ailtrop im Ceriht Ltrünkede die Lenelmrigung oersagt bliebt,

trotzdem

I> dieser 1696 eine Mühlenkonzession bekommen hatte, der Vau der

Mühle unterblieb jedoch damals;

er 1806 das plukgeld von 1696 an nachzahlen und,

3) die Mühle nur kür seinen eigenen Aausbcdark gebranhen wollte.

Der piskus war eben darank bedacht, so lange der Müklenzwang

dauerte, die Anlagen von privatmüklen zu erschweren, weil dadurch immer

mebr Untertanen von den König!. Mühlen abgezogen würden, wurde eine

privatmüble irgendwo gestaltet, so mubten besondere Umstände dalür

sprechen, in Legenden, wo sich eine Mühle voraussichtlich schlecht rentieren

würde, überliek mau es wohl privaten durch Anlage einer Mükle die

Mahlgelegenheit dort zu oerbessern. Leichter war es, nahe der örcnze

die Dauerlaubnis zu bekommen. Aier sollten dadurch entweder die Lin-

1) Lsk. 8ticat8!croli. tZerlin Rep. ^I-cil! LXL. ü. 21.

2) L.. IL. II. tit. 1a Z L4S

Lek. Ltaatsareb. Lsi-Iin ksp. lVIortc LXL. X. 36.



beimiscken vom Kesucke auslänäiscker wüblen abgebalten weräen, wie
äenn 1797 ein äobann zu Kleg eine Konzession erkielt'j, um clie Unter-
tanen von cier yabnenscken wükle, clie im nake» Dortmunäscken gelegen,
abznzieken, ocler auslänäiscke wablgenossen sollten äurck clie llUible an
äer Lrenze angelockt werclen, ciamit äenc lulanäe äas veräienst cies wulters
zukam. Diese Politik wurcle clagegen auck vom Duslanäe befolgt. Lo erbaute
1693 cier von werkelä zu Westerwinkel am Pak ins IKärkiscke zu Lenegge
eine wükle in äer ausgesprockenen Dbsickt, äie wünsterlänäer, äie besonäers
zablreick äie naken märkiscken wüklen frequentierten, zurückzuballen unä
anäerseits auck märkiscke Untertanen über äie Lrenze zu locken-j.

Lünstig kiel gcmäk äem äamaligen wirtsckaktsprinzip bei einem Le¬
suck ins Lewickt, wenn äer Petent Duslänäer war, äer Sick bei Lewäbrung
äer Kitte im Lanäe ansieäeln wollte. Der Duslänäer batte vor äem lnlänäer
äann äen Dorzug. wie alle Politik, erklärte sick auck äieses Derfabren
aus äem allgemeineren Lrunäsatze äes 18. äakrkunäertsi Zuerst äas wokl
äes Ztaates, nickt äas äes einzelnen^.

Die meisten Ueugrünäungen, äie in äiesem flakrkunäert entstanäen,
waren Werke äes Lanäesberrn. Leine finanziellen Wittel erlaubten ibm
jetzt mebr Dukwenäungen bierfür zu macken als krüber.

Der § 10 äes Drt. 20 in äer Instruktion kür äas Qenerntäireetorium
besagte, wenn etwas Ueues gebaut weräen soll von Dörfern unä Dor-
werkern, prätenäieren wir, äab Uns solckes zebn Prozent eintragen müsse,

sonst ist äergleicken Derbesserung nickts. Dieser Lrunäsatz kanä auck auk
äie Lrünäung lanäesberrlicker wüblen Dnwenäung. wo sick äas aukzu-
wenäenäe Kapital nack einem gemack^en Dnscklage mit minäestens I0 °/o Z»
verzinsen sckien, verstanä man sick zum Kau.

Znsbesonäere sollten äie veroräneten Domänenkommissionen il,r Dugen-
merk äarauk rickten, wo lanäesberrlicke Werke „mit gutem Profit" angelegt
weräen könnten, webrere Werke enstcmäen auk äiese weise, so auk Dn-
regung äer Kommission zur Kinkübrung äer Dkzise unä auf Ketreiben
Ltaffelsteins.

im äritten Hakrzeknt äes klakrkunäerts berrsckte eine verbältnismäkig
lebbakte Kautätigkeit oäer vielmebr äas Kestreben, allen Untertanen im Lanäe
eine gute unä bequeme waklgelegenkeit zu versckalken^. In äer Kentei
DItena-Ueuenraäe sollten 1727 S wüklen neu angelegt weräen, in äen
Kirckspielen Halver, I?ersckeiä, Dalbert, Kierspe unä auf äer Verse. Lie

D Leb. Lt-catsarob. DsDin Rep. ^I»rtc LXL. X. 36.
2) 6ek. Dsrlin Rsp. Nwck. XXXI. X. I

ok. den XZI. UoneruI^wariA8. 62.
4) Ltsk. Ltgccrsurok. Dsrliu Rsp. XIsvs LXXIII. X. 2.
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wurden nickt gebaut, da clie privaimüblen clie Mablgäste Ubernabmen^

pür die beutet Docknm plante man eine Mindmüble bei Marten, eine

Massermüblc im Lerickt Dickel, zwei Massermüblen im Mederamt Dockum,

zu Langendreer den Ankauf einer Massermüblc. In der Kentei Dlankenstein

projektierte man neue Mickten kür die Dauersckafien Linde», Mengern,

Dumberg, Altendork, Dablbausen. Der Kentei Hörde stecke man 1721 eine

neue Mindmüble in Anssickt, die aber 1727 nock nickt gebaut war. Die

Lewässer in der Kentei Metter, Dnnepe, Mupper sollteii 1727 neue Mickten

erkalten.

Die wenigen Privatkonzessionen, die erteilt wurden, rubren sämtlick

aus der zweiten Hülste des dabrbunderts, denn damals kamen fast alle

königlicken Mücken in Drbpackt, und die Landeskerrsckakt war jetzt nickt

mekr so unmittelbar an der Anssckaltung jeder Konkurrenz interessiert

Deck obne öenebmigung keine Mücken im Lande angelegt wurden,

daraus sollten die Keamten, die Kammer, der Magistrat, die Departements¬

räte, Drosten, Kentmeister u. s. w. sckark ackten.

Dm einem Lesucke gröberen Kackdruck zu verleiben, gesckab das

Kacksucken erst nack angefangenem oder gar sckon vollendetem Dan.

Menigstens bemerkte man, grobe Aufwendungen für Ankauf und Herbei-

sckakfung der Daumaterialien oder kür andere Dorbereitungen seien sckon

gernackt. Diesen Mibbrauck tadelte ein Kesc. vom 21. pebruar 1891^

und bestimmte, dab das Kacksucken der Konzession vor der Drricktung des

Merkes gesckeben sollte.
Das Lesuck um Konzession war von der provinzialbebörde mit einem

Lutackten an das Leneraldirektorium zu Kerlin einzusenden. Mir das Lnt-

ackten wurden von der Kammer Kerickte der Lokalbebörden berangezogen.

Dtt bedurfte es eingebender Derkandlungen zwiscken der Zentral- und

provinzialbebörde, bis sick erstere genügend über die örtlicken Derbältnisse

orientiert kalte. Die benackbarten Müklenbesitzer wollte man auck in der

Lacke kören. Lolckes bestimmte das allgemeine Landreckt ^j. Dock sollten

die Angaben der Kackbarbesitzer nickt allzu sebr berücksicktigt werden

und „auf Miderspruck derer, die kein Zwangsreckt Kütten, sei nickts zu

geben". Das Lesetz verbot den Dan einer Mücke:

Ij wenn derselbe zum Lckaden der Zwangsgerecktigkeit einer vor-

bandenen Mücke gereickte").

A <zl. XüuiZI. Leite 68 H.

2) ek. Xux. IV § 4.

6) (leb. Lwstsureü. Berlin Bsp. i^lsrk OXO. 49.

4) L.. L. II. tit. 15 § 236.

sdsnds Z 237.
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2) wenn einer vorbanäenen wühle äaäurck äas Wasser entzogen ocler

zurückgestaut wuräe

3j wenn jemanä in einer tiiniängiick mit wüklen versehenen Legenä

zu alleinigem vbbruck cler oorlianäenen eine wickle bauen wollte.^)

Veäock batte niemancl ein wiäersprucksreckt clagegen, wenn er nickt

im besitze cles Zwangsreckts war. ^ Abgang freiwilliger Mablgäste sollte

kein Lruncl zum wiäerspruck sein.

Line Lokalkomniission, cler ein teckniscker veamte von cler Fabriken-

Kommission zu Wetter beigegeben wurcie, batte vor Krricklung cles Werkes

clie Verbältnisse an Vrt unci Ltelle zu prüfen. Mit Kücksickt auf oberkalb

ocler unterhalb liegencle Wasserwerke wurcie äie Höbe cler Ltauung fest¬

gesetzt. In cler Kegel batte sick clerjenige, cler ein neues Werk errichten

wollte, mit clen Lesitzern benackbarter Wasserwerke unä clen Eigentümern

cler anliegenäen Lrünäe sckon variier abgekunclcn. Kür letztere sincl ober-

sckläcktige Anlagen von gröberer Lekcckr. Vas Ligentumsreäit cles Lruncl

uncl IZoclens war aber gegen binreickencle Kntsckääigung im Interesse äes

Ltaates besckränkt.") vies besagte ebenfalls eine Verfügung äer Kammer

vom 9. Kebruar I892.°j Ver Eigentümer mnbte sick clie Entwertung cler

Lrüncle clurck Ltauung gegen Lckaäenersatz gefallen lassen, sei es nun,

ciab cler Werkbesitzer sie äurck Kauf erwarb ocler einen jährlichen

Hrbpacktskanon als Kntsckääigung zablte. Hin anäerer Nackteil neben clen

Überschwemmungen war äie Nntziebung cles Klöbwassers. Hier balk man

sick, ciab eine bestimmte Nrist zum wöben, etwa vom I. vpril bis IS. INai

unä vom 24. bis 31. vuli, festgesetzt wurcie, wäbrencl äieser Zeit kalte

äie lNüble iliren wasserbeäark möglickst einzuschränken.

Üuberst genau suckte man in äer Konzessionserteilung alle Verbält¬

nisse, äie in IZetrackt kommen könnten, zu regeln, um lür äie Zukunft

jeäem etwaigen Ltreite vorzubeugen unä äen oräentlicken Keirieb zu

sickern. Vaber sinä äie IZeäingungen nickt nack einem Lckema aus¬

gearbeitet, sonäcrn äem Lbarakter äes projektierten Werkes angepabt.

vis Beispiel soll bier eine Konzession aufgeführt weräen, äie ein

von llobbe zur Anlegung einer wuble bei wattensckeiä erhielt. Ver Kontrakt

ist von äer Kammer aufgesetzt unä äem Leneraläirektorium zur Lenek-

migung eingesanät. Kr ist ä. 3. äan. 1713 ratifiziert woräen.Ü

V sbsnäg, Z 238.

sbenäcc Z 242.

sdsnclu Z 249.

h ebencls. Z 241.

5) I.. I. tit. 8. Z 29-31.

Vsk. Ltscatsirrok. Larbn Rop. .Vticrlc LXL. X. 39.

Lvk. Ltalrisscrob. Vörlin Rsp. iilailc LXL. 17. 7.
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§
ilcr von llobbe äark in äer Käke seiner jetzigen Nudle eine zweite

anlegen, äock nur mil einem Maklgange; niemancl clarl sie nackteiligunä
muk nack 3 Monaten in perkektem Hustanäe sein.

§ 2.
llobbe soll einen tücktigen Müller ckaul setzen, ikn jeciesmal zur

Kiäesleistung vor cke König!. Kommission oäer auk cleren Veranlassung
vor cke Kkzisekasse sistieren.

§ 3.
llobbe kältet kür clen Lckaäen, cier clen Malilgenossen am Lemakl

kausiert wirä, stellt äeskalb eine Kaution uncl unterwirft sick bei gegebener
Klage cier äuäikatur cier König!. Lteuerkommissarii.

§ 4.
llobbe sckakkt cias Korn äer Kinwokner cier Kreikeit wattensckeiä

unentgeltlick
aj aus clen Däusern zum Uliegen nack cier Kornwage;
bj von cier Kornwage zur Mükle,
cj von cier Müble cias Mekl zum Kackwiegen zur wage;
clj von äer Klage äasselbe in cke Häuser cier Hingesessenen.

§ S.
llobbe bält einen Kasten mit allerkanä vorrätigem Mekle in cier

Kornwage, ciamit äaraus äer Mangel am Lemabl unä, was beim Kack-
wiegen am öewickte keblen sollte, ersetzt weräen kann.

§ 6.
?um Kesten äes Kublici unä äer gemeinen Kreikeitskasse zablt er

jäbrlick 19 Ktr. als Kanon, unterwirkt sick im Kicktzaklungskalle äer
militärisckenKxekution.

§ 7.
llie Hinwobner äer Kreikeit sinä s commissione angewiesen, äie

Müklen äes llobbe zu besucken, so lange äie obigen (loncktiones erküllt
weräen, unä äer Wassermangel äen öebrauck äer Müklen nickt verbinäert.
Kann wegen Mangel an Wasser nickt gemablen weräen, so können äie
Cäste nack llerlauk von 24 Ltunäen anäere Müklen benutzen.

§ 8-
Ilas Mulkter soll nickt böber als Kisker nack äem alten Kecker

zugestanäen unä nack pkunäen eingericktetweräen.
§ 9.

Keiäe Konirakenten erfüllen nack König!, Kpprobation äen Kontrakt
unä entsagen allen Kusklückten, beiäen wirä ein Hxemplar zugefertigt.

Klukgeläer von jeäem angelegten Wasserwerke zu zaklen, ist im
13. lakrkunäert äie Kegel geworäen. Die Lröke äes zu zaklenäen Kanons
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war nack Lröke unci Aentabilität äer Anlage versckie^en. v. tlobbe zablte

nack § 19 ein solckes von 19 iltr. 1798 wurcle kür clie Anlage einer

IkornmUble in cier Lennebrecker IZauersckakt ein solckes von 2'/s Mr.

verlangt.

lias lacrciesberrlicke Müblenregal besckränkte sick nickt auk clie

wassermüble. l)on clieser ausgekenä batte es sick im Lauke üer Zeit auk

cke wincl-, Aob- unci Aancimüblen übertragen. Leibst letztere waren obne

spezielle König!. Erlaubnis untersagt, so clab man im >8. llabrbunciert clas

Letreiciemablen selbst als ein lanclesberrlickes Eewerbe, ein Inegal, ansab.'j

wir Kaden sckon erwäknt, ciak sick gegen Zncie ^es llabrkuncierts bereits

eine gröbere iZereitwilligkeit in äer Zrteilung von prioatmüblenkonzessionen

zeigte. Zine gänzlicke wancilung trat am Anfange cles 19. Hakrkuncierts

ein, als clas yauptbinciernis, clas cler Zrteilung entgegen stancl, clie lZcmn-

gereärtigkeit, kiel. Als clieser Aemmsckuk einer kreien wirtsckaklskorm

sckwancl, wurcle clie Zrlangung cier Lauerlaubnis beäeutenci erleicktert.

2as kieckt zur Müblenanlage wurcle nur nock abbängig von cier IZeobacktung

cler lanclespolizeilicken »orsckrikten. lZiese mubten aber beacktet wercien,

wie ein Aescr. cler kgl. preub. proo. Aegieruugskommission unter Münster

21. llcz. 1813^1 bekannt gab, clab künktig neue Anlagen von winä- unci

wasserinüblen nickt obne oorberige, auk Crunci polizeilicker Untersuckung

zu erteilencle Erlaubnis cier Aegierungskommission stattkincien ciürken.

ob kgl. tZsilsi'ü.Izvvccn^ Lotto 46 1?.

2) Lootti. V. 17. 2919.
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') sdsnäit. Xox, läsrk OVIX. X. 11.

Oie Kusnul^ung äer Oomänenmlltilen.

Im 17. Oabrbundert feklte kür die Ausnutzung der Oomänen Uber-

baupt nocb das elnbeitlicke Prinzip, clas erst im kolgenclen Oabrbundert

zur Anwendung kam. Kiese Zeit war kierin eben eine Übergangsperiode, unci

cbarakterisierte sick als solcbe durck ibre unsicberen, tastenclen Oersucke.

Kie Organisation der Komänenverwaltung war nock in cier Ausbildung

begriffen; es weckselten Personen und Zgsteme. hiervon beeinllubt ist

auck die Art der Komänenausnutzung weckselnd und veränderlick gewesen

In dieser Übergangszeit finden wir die alte und neue Nicktung, Admini-

stration und packt, letztere wiederum in ikren versckiedenen pormen.

§ k-

Üie Administration im 17. und 18. OabrkundertA)

Die Administration oder Lelbstoerwaltung der Lüter seitens des

piskus ist die älteste porm der Komänennutzung gewesen. 8ie ging

Aand in Aand mit der Itaturalwirtsckakt. Im 17. Oabrbundert nock weit

verbreitet, wurde mit ibr endgültig erst unter priedrick wilbelm I.

gebrocken. von da ab erlangte sie sekundäre Bedeutung und kam nur

nock als Ausnabmekall zur Anwendung.

Irotzdem dieser König den weg kür die Komänenausnutzung gezeigt

batte, wurde man nackträglick dock ab und zu nock zweitelbakt, ob man

nickt die Lewirtsckaktung auf eigene Necknung wieder autncbmen sollte.

1787 fanden Oerbandlungen zwiscken dem Leneraldirektorium und der

märkiscken Kammer über diesen Punkt statt. Ks bandelte Sick um die

präge, ist die Administration oder packt die beste Nutzungskorm. Kie

Kammer setzte infolgedessen in einem Kescr. 29. Okt. 1789 die Oor- und

Nackteile jeder Nutzungsart auseinander.^ Ibeoretisck ergibt zwar die

Administration bessere Ninkünfte, den Oorteil, der allenfalls dem päckter

zufällt, erbält die Königlicke Kasse selbst. Die Naturalien kann man

möglickerweise zu köberen preisen, als sie in packtanscklag festgestellt

sind, verkaufen. Andererseits ist aber bei der Administration mit un-
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bestimmten Linnabmen zu recknen, wäkrencl ciie packt äeren bestimmte

einbringt, Lei äer Zclbstverwaltung berrsckt gröbere Umstänälickkeit unci

Lebunäenbeit äes Letriebes äurck vorsckrikten; epi zablreickerer Leamten-

apparat ist nötig, Lckwierigkeit macbt es, tücktige Lentmeister zu

bekommen, wenn cliese nur auf Lebalt angewiesen sincl. vorteile, ciie

siclr cier lackier ciurck sckneiien Letrieb unci Lpekulationen erwirbt, fallen

ganz weg. Las Letreiäe verliert infolge cies längeren Lagerns, ciurck

Mäusekrab etc. Zuäem uiubten in cier Mark Kornböäen gemietet weräen,

cia nur in Lockum unä Hamm eigene Lenteibäuser vorbancien waren. Vie

praktiscke Lrkabruug batte im verlaufe cies 13. Zabrbuncierts gezeigt, ciab
ciie bereckneten MebreinkUnkle ciurck Uäministration nur tkeoretiscker Natur

seien, unci sie fanci ciaber jetzt keine praktiscke verwirklickung in gröberem

Umfange mebr.

Im 17. Zabrbunciert feblte äiese Lrkakrung aber nock gänzlick.

Irotzciem kanä sie in cier Lraksckakt Mark infoige cier Vomänengestaltung

kür ciiese Zeit nickt ciie allgemeine unä ausscklieblicke Verbreitung wie

z. L. in cier Kurmark. Hier war sie, wenigstens kür ciie erste Hälfte cies

Habrbunäerts, ciie ausscklieblicke Nutzuugsmetbocie. Zrst anfangs cier

fünfziger iiabre wuräen etiicke versucke gemackt, äie Uäministration ciurck

äie packt zu ersetzen, ciie aber nickt ciurckcirang. Lesonäers trat äie

Häministration später wieäer in stärkerem Mabe bervor, als Locio von

LIaäebeck 1678—1681 an äer Lpitze äer Kammeroerwaltung stanä.^

Mangel an päcktern zu äamaliger Zeit batte sie veranlabt.

Las 18. vakrbunäert ist äer Häministration im allgemeinen abgeneigt

gewesen. prieärick tvilkelm sprack seine Meinung bierüber in äer Instruk¬

tion für äas Leneraläirektorium aus. „Las packten ist um äererwillen in

äer Welt zur Metboäe genommen, äamit man seine LUter besser nutzen

unci vor äeren Zrtrag baares Lelä bekommen, auck prompt bezablet

weräen möge, unä nickt nötbig babe, weitläufige Lecknungen Uber äie

Uäministration äerer Cüter zu ballen".-) peblte es an päcktern, sei es

äab sick keine einkänäen, oäer äer alte wegen Lückstäncie oäer sonstwie

aus äer packt gesetzt weräen mubte, äann kam äas Merk in Uäministration.

Ver Lentmeister oäer ein Unäerer, äem es äie Kamnier übertrug, mubte

es verwalten. Huck ganze Lenteien stanäen auf solcke weise oft zeitweise

in Uäministration. Vie Zrfakrung zeigte äann meistens, äab äiese Urt

äer Nutzung nack Ubzug äer Unkosten nickt einmal äen gemackten Unscklog

einbrackte, wie es bei äen 6 Müblen äer Lentei Zserlobn äer Hall war.

8. IsÄao8oku, äiv kvsoim ÜS8 kurk.-br»uäsnb^. Xa.wllisrstog.tss, 8. 163.

L. ürsz'siA: Ltosob. äsr brccuäsubA. Pinon^sn. a. n. O., Loits 352.
2 L.rt. 30 8 12.
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An generelle Ziniükrung cier Aäministration äacktc man äaber nickt mehr,

sonäern suckle clie Ltücke möglickst wiecier in packt zu geben, sobalci Sick

ein geeigneter Anpäckter fanci, cier clen Anscklag erkülle» wollte.

§ 2.

Vie pachtkormen äes 17. H cib ih u n ä e rt s.

Zuerst soll uns clie packtnutzung cier Müblen in cien vcrsckiecienen

pormen bis aui äie Zeit prieärick lvilkelms I- beschäftigen. Vas packt-

sgstem kür äie Xammergüter, besonäers äas ökkentlicke, meistbietenäc

Aussetzen, ist in äer Lraksckaft Mark im vergleick zu anäeren lerritorien

alt. von Zinkluk mögen bier äie naben llieäerlancie gewesen sein, äie ja

im verein mit vurguuä äiese Art packt ausgebiläet unä geköräert hatten-

1431 wuräe eine öklentlicke, meistbietenäe Zeitpackt angeoränet, unä 1557

suckte eine Kammeroränung äie lanäesberrlicken Einkünfte ebenfalls äurä,

äiese verpacktungsweise zu beben unä bestimmte äie packtungsciauer

speziell auf 3 köckstens 6 äabre.^ Viese Metboäe begünstigte im 17.

äabrbunäert auck Lckwarzenberg äurck äie neue Kauvneroränung voni

25. August 1631.^1

IZezüglick äer Zeitpackt sckwaukte man nock zwiscken äer sog.

Arrenäe unä äer stückweisen Verpachtung. Vas Arrenäesgstem trat in

Veutscklanä zuerst im Ivesten auf unä zwar um äie Mitte äes 16. äabr-

bunäerts am Mittel- unä Meäerrbein.^ In äer Lrassckalt Mark herrschte

wäbrenä äes 17. äabrbunäerts äie stückweise Verpachtung vor. Zrsl

gegen Lcklub wuräe äie „verarrenäierung" stärker betrieben, vorher

konnte sie wegen Mangel an geeigneten, kapitalkräftigen Anpäcktern nickt

äurckgekührt wcräen. Vie Kammeroerwaltung begünstigte sie unter äena

unä Meinäers, vor allem trat Kngpkausen sofort kür äiese Art ein. In

einer venksckrikt vom 13./23. pebr. I68S legte er seine Ansickten niecier.

Vie Aäministration brückte eitel Lckreibwerk, aber kein bares Lelä, ist

seine Ansicht. Vurck Kngpkausen wuräe äie Arrenäepackt enägültig an-

genommen.^) Zine vomänenkommission hatte äie Aufgabe, äiese verarren-

A Rsrlin Heb. Ltecrtsaroti.Rex. Nccrk: XXI. X. 2; XXIII. X. 5; XXVIII
X. 4. 6, 8; XXIX. X. 1; XXX. X. 1, 5-, XXXI. X. S, 3, 4, 8; XXXII. X. 1-13;
XXXIII. X. 1-4; XX XIV. X. I ; XXXVI. 1-10; VXVIII. X. 3; VXI.IV. X. 1;
VXVVII. X. IS; OIV. X. 3; VXD. X. 18, 21. 32, 35; OLIX. X. 21;
VOXVIII X. 1.

ebsnäe. Rex. XIsvs: VXIII. X. 1; XOIV. X. 4 n. 5; OXXI. seet. I.
X. 2, 4. 6; seet. II. X. 1; VVXII. X. 1.
sbsnä-c. Xktsn äer Rokkswiner: Rex. 34 X. 4.

-) von Xssktsn, Ltenäisehs Verknnälnnxcsn Leite 61.
2) Isaeesobo, ä. Relorm äes Icurk.-bi-imäsnbA. X-rmmsi-stsatss, Leite 171.

Rrs^siA, (lesob. äer brnnäenbZ. Rineu?cen. Leite 352 II.
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äierung wäkrenä äer neunziger äakre in äer Crafschakt IKark äurckzusetzen,
äer äie Lanästänäe aus wokl zu verstekenäen Erünäen wieäerkolt wiäer-

stanci geleistet Kaden, ü

Zu äiesem Zwecke war es nötig, einen Überschlag Uber clie Zin-

klinkte eines jecien Werkes zu gewinnen. Das batte jecloch Zchwierigkeiten,

wenn äie betrekkencle IKükle in äer Verwaltung eines pfanägläubigers

stauch^ IKan balk sich in cliesem Kalle, incleni man aus cler Knzakl cler

lKaklgenossen unä cler Leistungskäkigkeit cies Werkes, clie nian nach cler

Wasserkraft einschätzte, seinen wert berechnete. Da cliese Knnakme

immerbin unsicher blieb, Ubergab clie Kommission solche IKiiklen auch wobl

clen Kcntmeistern „zu kollektieren", clie clann kUr spätere Derpachtung clen

Ertrag erst praktisch kennen lernen sollten.

Die Deamien suchte man womöglich von cler Knpacktung kern zu

kalten, wenigstens bestimmte eine Kammeroränung vom 3. äuli 1634,

keine lZcamien sollten zu clen öffentlichen Verpachtungen zugelassen wercien,

selbst clann nickt, wenn sie clas Doppelte bieten, IKan fUrchtete clurch äas

IKitbieten cler Keamten möchten cmclere Bewerber abgeschreckt wercien,

uncl man wnkte aus Krkakrung, ciak Deamte in äer Kegel später clock um

Kacklab an cler packtsumme einkamen. Ceschekcn sollte clie Verpachtung

in Legenwart einiger Kbgeoräneten aus cler kleviscken Kammer unä einiger

Cericklspersonen;^ ikre Dauer sollte in äer Kegel 6 äakre wäkren unä

gewöknlich mit wichaelis beginnen. Kack 3 äakren katte äer Pächter äas

Keckt „zuwiääer zu sagen"; er konnte kUnäigen, clock gab es auch eine

Teilpacht von versckieäener Dauer, von t3, iL Zakren. Die zwölkjäkrige

Pacht wuräe nach 1697 unter prieärick I. bevorzugt.^

Keben Drrenäe unä äer stuckweisen Verpachtung ist äie Krbpackt noch

tUr äiese Zeit zu nennen. Zn kriikerer Zeit verkielt man sich ikr gegenüber

ableknenä. Lie ist mit äem IZestreben, äie möglichst gröbten ZinkUnkte zu

erzielen, nicht gut vereinbar unä wuräe iu Zeiten, in äenen man nur

kierauk sab, weniger angewanät. Die KegUnstigung äer Zeitpacht 1431')

rUkrte geraäe aus äer Kbsickt ker zu verkitten, äak äie Leibgewinnspacht

in eine tatsächliche Erbpacht überging, in äer ersten Hälfte äes 17. äakr-

kunäerts ist sie noch unbeliebt gewesen. Dies beweist ein Kescr. vom

D Kür äie lülißcheid dieser Xornmission Iroininsn in IZatrnokt. Leb.
8tg.ntsg.rebiv, tZortin. Rex. Kleve XLIV. X. 4 n. 5. Xsp. Nnrtc XI. X. 2s.;

XXVIII. X. 3; XXXI. X. t; XXXII. X. 12;LXVIII. X. 3.

2) Das cvnr nrn diese üsit nook rs^elinussiA der Kali.

^ Leb. Zlnntsicrek. IZsiIin, Birten clor Hokicuiniiier, Rvp 34 X. 4.

Die LsdinAnnAon einer ^eitpnekt sind 8. 161 »ulA'ekiikrt.

°) ek. 3. 96.



30. Aug. >633, äas äie Lrbpackt in Kleoe-Mark nickt gern eingeführt

wissen will.ü
Anäers einige Halirzelmte später. Allgemeine Verhältnisse befürworten

äie Lrbpackt, unä geraäe für clie Ligenart cier Mühlen sckien sie besonders
angebracht, von seilen cler Leköräen wurcie sie betrieben unci fanci im
Lublikum willkommene Annahme. Zu Lranäenburg schlug Kngpbausen clie
Lrbpackt kür Mühlen unä Krüge vor,Ü unä man wiämete cliesen Lweigen
äer Vomänenwirtsckalt von jetzt an spezielle Aufmerksamkeit. Kngp-
Kausens Vorschlag kam jeäoch nicht zur Ausführung, wenigstens vor >700
nickt. Vurch Lescripte vom 5. Oktober 1671 unä 22. April 1672 lieb äer
Kurfürst bekannt geben, äak er gewillt sei, wegen äer vielen jährlichen
Leparaturen unä aus anäeren Lrünäen äie Mühlen äer Länäer Kleve-
Mark in Erbpacht auszutun. Alle Leparaturen, auch Lranä- unä tvasser-
schaäen, alle „casus lortuiti" sollten äie Lrbpäckter übernehmen. Vach auch
vor äieser Leit sinä schon vereinzelte Lrbverpacktungen vorgenommen
woräen. Vie Kammer zu Kleve setzte äer Lrbpackt nicht nur keinen
tviäerstcmä entgegen, sonäsrn sie hat äiese in IZerlin geraäe befürwortet.
Zn äer Lolge machte sie aber im märkischen Lebiete nicht so schnelle
Fortschritte wie im klevischen.

Vie Leköräen kanäen in äiesem Lgsteme einen trefflichen weg, äer
es ihnen leicht machte, äie Mühlen zu entschuläen^. Lr wuräe auch von
äen vkanägläubigern gern angenommen, weil er ihnen voraussichtlich äen
Lositz äes Werkes sicherte. Ver Cläubiger lieb gegen Übernahme äer
Erbpacht äie Lckulä ganz oäer zum leil nach, als Lrsatz wuräen ikm
gewisse Lreijakre conceäiert, soäab er äen Lrbpacbtskanon ganz oäer teil-
weise auk bestimmte Leit einbebalten äurkte. Vkt wuräe äas äarauf kaktenäe
Kapital äurch äas sonst zu zablenäe Lrbstanäsgelä tot gerechnet, von äem
äer Lrbpäckter äann entbunäen wuräe. Die Kommission von I690°j sollte
Zwar mehr auf verarrenäierung äringen unä sogar äort, wo eine „laesio
nimis enormis" äes lanäesberrlichen Interesses vorlag, etwa nur äie Hälfte
äes wirklichen Ertrages an äie lanäesberrlichs Kasse gezahlt wuräe, zur
Auflösung äes Lrbpachtsverhältnisses schreiten.

vm äiese Leit stanäen in Lrbpackt"j:

Leckeräingsmüble in Erbpacht äer Ltaät ünna;

H ilsingsmükle in Lrbpackt äes von äer Leck;

A Ltsb. Ztaatsai-ob. ZZsrlia, äor Xolkarninsr R. 34 17. 4.
a. a. O., 8. 373.

6) 6tsk. Ltaatsaroü. IZgi'Iin. X. 34 17. 4., Xvp. Nnrlr XXXII. X. 2.
ok. Xax. V Z 1.

°) et. Lsils 36 k.
(Zsb. Ltaatsarob. Lerliu, Rex. XIsvs XLIV. X. 4.
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8 ckwe rte r-wukle kommt 1670 aus clor Zeitpackt in 6ie Zrbpackt

6es Crösten von Zckwerte, von 6cr wark;

s)o mbru ckcr-wükle kommt !69l aus 6er Zeitpaärt in 6ie Abpackt

6es Leri6,tss6ireibers Zrveste;

Hie wickle zu Aör6c kommt 10./2V. Haimar 1693 aus 6er Zeit-

packt in äie Zrbpackt 6es von Momberg zu Drünningkausen;

Hie wickle zu Wetter kommt 1691 aus 6er Zeitpackt in 6ie Zrb-

packt 6er preikeit Wetter;

Hie wengerner-wükle stekt 1696 in Zrbpackt;

Hie wickle zu Lastrop bekommt 27. Oktober 1666 6er Wickler

äaselbst in Lrbpaärt.

Die König!. Wölkte 6er weiler-wükle bat 1654 Acinrick Dok in Zrb-

packt, 10. April 1663 bekommt sie 6er Drost von IZockum,

Ookann Dietriär von 8gberg in Lrbpackt auk wieäerkauk mit

einem kalben Ilakr Künäigung. 13. April 169S bekommt sie

v. Zgberg, Besitzer von Ligkk in Lrbpackt;

Die pöpelskeimer wükle kommt 1676 in Zrbpackt;

Die Möble zu weinerzkagen kommt 1671 in Abpackt;

Die Kakmeäer wükle stekt 1690 in Zrpackt;

Die plettenberger Wickle kommt 29. 6cm. 1681 in 6ie Lrbpackt

6es Amtmannes von Plettenberg.

ln 6er kolgenclen Zeit erkreute si6r 6ie Zrbpackt beim Könige

Prie6ri6i I. grober IZeliebtkcit, 6er von 6em ekemaligen Amtsrat un6

mag6eburgis6ren Kammermeister Lüben kür sie gewonnen war.

„1700—1710 betrieb man sie in allen Lanäen un6 sab in ikr 6as Universal-

mittel, 6ie stetige Lelänot 6es Königs zu keilen". Das Dreigraken-

winisterium war ikr sekr zugetan.^ In Kleve-Wark wuräe 6ie Zrbpackt

besonäers in cien leckten Ilakren 6ieses Hakrzckntes angewanät. Lrbpackts-

lustige sollten sick bei 6er Kammer zu Kleve me>6en, wo bei gutem

Angebot 6er Kontrakt sofort gescklossen werclen konnte.

Leraäe von 6iesen westlicken Länäern ging 6enn auck 6ie Keaktion

gegen 6ies Zgstem aus.'j Der Leb. Aokkammerpräsiäent Z. D. von

Kame6?e sollte 1710 ein Lutackten abstatten, ob 6ie Lrbpackt kür 6iese

Provinz vorteilkakt o6er sckä6Ii6r sei. Kamecke sprack sick kier gegen

6ie Zrbpoärt überkaupt aus. Lüben bekam seine Lntlassung, un6 seine

Pläne wuräen zu Lrabe getragenp) wan wanäte sick wiecler 6er viel-

gesärmäkten Zeitpackt zu.

D 8ekmoIIsr 6er xrsuss. Lsamtenstanü unter ^Vilü. I., 8. 151.

2) Isaaeaobn, 6ns IZrdpaebts^stsin, 8. 706.
ebenda.
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Leim Wüblenwesen ist iür clie ?wangsgäste eine veslimmung in

clen vrbpachtskontrakten besonäers ärückenci lgewesen, nämlih äiejenige,

clie item vrbpächter äas veckt einräumt, gegenüber seinen Ävangsgenossen

im gegebenen Polle eigenmächtig vxekution ausüben zu clürten.

Uahstekenä geben wir im Auszuges clas veispiel eines vrbpacbts-

Kontraktes aus cleni 17, Oabrlnmäert wieäer. vr äatiert Lölln, 13./23.

November 1691,

Oer Kurfürst wircl äurch clie jäbrliäien „vielen Reparaturen, Nach¬

lässen unci Abgängen" zur vrbpacbt bewogen. Nie INüble zu Wetter mit

ciem äazu gehörigen Wüblenzwange bekommt äie preibeit Wetter in vrb-

pacbt. Nie IZeciingungen sincl:

1. wer von clen zwangspflihtigen INablgästen eine anclere INüble

gebraucht ocler sonst Nctrauciationen begebt, zahlt zum ersten- unci zweiten-

mal S alte Lcbiläe, verliert ciazu INebl unci Säcke an clen vrbpächler; ciem

INüller ciesselben zablt er 2 Zhiläe. veim clriltenmal verliert er auch

Nkerci, wagen ocler Narre, ocler clas lier, auf äas er cias Korn gelaclen

bat. Nbige Strafe tritt ein, wenn cler Oekrauäant aus frischer lat ertappt

wircl, wircl er erst innerhalb 4 lagen überführt, so zahlt er 5 alte

Schälle unci clen wert cles INebles.

2. Unter äiesem prbpacbtsgemabl so» äie Lerechiigkeit, vom fremclen

Lier äas INulkter zu erbeben, wie bei allen INüblen in cler Lrakschakt

INark, observiert wercien. Nemnack sollen alle Wirte oäer Untertanen, clie

zu Lastmaklen, Hochzeiten, Kinätauken etc. fremäes, sowohl in- als auch

auslänciischcs vier beziehen, unä es nicht von äen vrauern, äie zu äiesem

Lemakl gekoren, nehmen, von äer lonne sUnnaishes Pak) anstatt äes

wulkters 12 swwere Stüber geben bei Strafe von 5 alten Lchiläen unä
Verlust äes vieres. Das vrot soll ebenfalls von äen väckern unter äiesem

Wüblenzwange gekauft wercien unter Unärobung äer nämlichen Strafe.

3. Uamit äie vrbpäcbter ohne Weitläufigkeit Satisfaktion erhalten,
können sie in allen Oesrauclationskällen unä aller Orlen clurcb ibre veäienten

unä Voten eigenmächtig vxekution üben; äaneben sich in allen müblen-

rehtlihen Angelegenheiten äer Kammer unä äer ventmeister beäienen.

4. Uie Kosten äer Unterhaltung unä Znstanäsetzung äer wühlen

unä Schlackten trägt äer vrbpäcbler.

3. In äiesem Uistrikt soll kein anäeres Lemabl, weäer Kok-, Wasser-

noch winämüble, angelegt weräen. veim Liillstanä äer wühle sollen sich

äie wablgäste zu äen nächsten Kurfürst!, wüklen kalten unä ja keine

fremclen benutzen, vei Übertretung kat äer vrbpäcbter sie äem vent-

meister anzuzeigen, äer sie äann mit äer geäacbten Strafe belegen so».

H <Zek. Ltcccctsgrob. Berlin, Bsp. lllork XXXVI. X. 1.
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6. Ver Lrbpäckter soll nickt mebr als clas gebräucklicke Muller

nebmen. Oos Mulfterkasz soll vom zeitlicken Lentmeister sin Städten vom

Magistrat! mit dem Lurzspter gezeickuet werden. Li» neuer Müller wird,

wie bisber, im Leisem cles Lentmeisters vereidigt. Ver Müller soll die

Mablgäste in keiner weise besckweren, anciernkalls mit einer arbitrairen

Strafe belegt wercien.

7. ist cter Leubau cler Müble notwenciig geworden, so bat cler Lrb-

päcbter diesen obne jecle Vergütung vorzunebmen.

8. ?u zablen bat cler Lrbpäckter jäkrlicb auk Martini 66 Ltblr. in clie

Lentmeisterei Wetter, von jeclem Ltblr. eine» Stüber an clie Armen unci

„eins für allemal" 66 Ltblr. zum vorgewinn bei Ausantwortung dieses
packtbriekes.

9. Lur bei Lriegsvercierb, clurcb clen clas ganze Lemabl in Untergang

kommt, soll clem Lrbpäckter nack Proportion cles erlittenen Lckadens Ver¬

gütung gescbeken.

16. Ver Lrbpäckter uncl seine Lackkonrmen sollen bei cler Lrbpackt

gesckützt wercien.

Ls folgen clie Leciingungen einer Zeitpackt aus clem 17. vabrbundert,

nadi clenen clie Weiler Müble oerpacktet wercien soll.')

1. Vie Mablgenossen, clie ciazu gebären, bleiben clabei, im übrigen
wie oben.

2. Die verpacktung gesckiebt auf 6 dabre. Lack 3 dabren kann

jeciock jeder Icil von 6er packtung zurücktreten. Las Aufgebot ini Lizita-

tionstermine soll jeciock mit 3 Ltblr. gesckeben, unci kür cke packt müssen

ciem Pfandträger 2 oder 3 beliebige, ailbier genugsam eingesessene LUrgen

gestellt werden.

3. Vie packt soll auf Mickaelis >662 beginnen unci bei Ausgang eines

jecien kabrcs mit einer Summe bezablt wercien, andernfalls tritt Lxe-
kution ein.

4. Die Gablung gesckicbt au den Pfandträger von Lgberg, der auck

die dabresrenten und Leparationskosten einbebalten darf. Zst ei» plus vor¬

banden, so soll der piandträgcr es dem kurkürstlicken Lentmeistcr abliesern,

5. So olt bei der verpacktung die Lerze auswebt, umgestoben wird

oder sonst ein Mikverständnis unter den Sckreibern oder verböbern ent-

stebt, soll man wegen Sr. kurkürstlicken Vurcklauckt Lutze» und vorteil die

Lerze wieder anzünden, unci jedermann freiwillig Löben.

6. Der päckter soll seine packljabre auf niemand obne Varmissen,

des genannten Pfandträgers Ubertragen.

A Osü. LtÄstsg.rc:k. Lertin, Ickten der 4Iovc!i.iiiir>ör R. 34 4.
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7. verciirbt »ie Müble »urch Reuer o»er Wasser, un» zwar »urch

Zchul» un» Versäumnis »es Pächters o»er »essen Angestellten, so baktet

»er Pächter kür cien Zcha»en.

S. Vas Mülilengezeug un» clie in clie Müble gehörigen Materialia un»

Mobilia sollen in Augenschein genommen, von cleren Zustanci mit Zuziebung

cier Lerichlspersonen zwei lnventaria aufgerichtet, un» selbige in ciem Zu-

stanäe, wie sie jetzt bekun»en, nach Ablauf cier Pacht wiecler ausgeliefert
wer»en.

9. Lei»e> clie Müble »urch wasserschacien o»er ist eine Reparatur

nötig, clie ein Ltillsteben über acht läge binaus verursacht, so soll ein

proportionierlicher stachlab gescheken, wenn eine »urch obige Richter be¬

glaubigte Attestation beigebracht wir». Vie Renten cies pfanciträgers sollen

aber nicht clen geringsten Abgang erleicien,

10. Die ünterbaltung cies ZIrombettes, cier Müklengebäucie, cier

Zchlacbt etc. so» nach glaubwürciiger Attestation aus kurfürstlichen Mitteln

gescbeben, soweit cier lancieskerrliche Resitzstanci an cier Müble in präge

kommt/) Ver Rkanclträger bat bier keine Verpflichtung.

11. Ver Müller so» „recht fertig" mablen uncl nicht mebr als clas

gewöbnliche Mullter nebmen. Lei Übertretung bükt er mit 100 öolclglci.
unci muk cien Zchacien restituieren.

12. „Zu vnratb" sollen auf jeclen Rtblr. zwei Ltüber gesetzt wercleu.

Hieraus wir» »ie Verpflegung »er Verpachtungskommission bestritten. Lin»

»iese Rosten köker, so so» »as Mebr auf giaubwürciige Attestation bin

aus kurfürstlichen Mitteln genommen wer»en obne Zutun »es Rfanclträgers.

13. pällt »ie Verpachtung auf einen unverantwortlichen preis, so ist

man bieran nicht gebunclen.
14. Ver Rurkürst bebält sich »ie Ratifikation »er Pacht vor.

8 3.

Oie sogenannte Ceneralpackt äes t8. Za-irkuncterts.

Mit prieciricb lvilbelm I. begann eine neue Zeit auf »em ganzen

Lebiete »er inneren Verwaltung. Lein verciienst ist es, für »ie Vomänen

zuerst ein einbeitliches Rutzungsprinzip aufgestellt unci allgemein »urch-

gekübrt zu baben.

Rach»em es »em Rönige gelungen war, alle Lcbulcien »er Rammer-

güter abzustoken, »urch Vnveräuberlichkeitserklärung »er Vomänen einer

»roben»en Privatisierung entgegenzutreten, sollte eine sichere un» georclnete

Zeilpacht ibre Rrträgnisse mebren; »er Rliguenwirtschakt wollte er Rinbalt

A Die /Vsiler Nükls ^skörts nur ?ur tZMts »sin I^nnässderrn.
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tun, um! wie diese gerade in Kleve-Mark in Mite stand, zeigt ein Mricbt
vom dabre 1710/)

priedricb wilbelm verkubr bei allen seinen Maknabmen nacb „dem

praktiscb-nüdbernen Ibiitzlidikeitsstandpunkt", nacb principiis, die er „durcii

die Kxperienz und nicirt aus Mcbern gelernt"/) bind erst nacbdem er diese

Prinzipien gesunden zu baden glaubte, nacb Perlauf einer ca. zebnjäbrigen

Kegierungzzeit, die man seine empiriscbe Periode bezeidrnet bat, bracbte

er sie zur blnwendnng.

btlle bestebende Krbpacbt wurde aukgeboben, wie Reskripte vom S.

Leptember 1720 und LS. März 1721 bekannt gaben, gleicb ob die Mb-

päcbter partikuliers, Ltädte oder ganze Lemeinden seien. blie Zeitpadb, und

Zwar in der porm der sog. Leneralpacbt auf 6 dabre, sollte allgemein ein-

gesiilrrt werden. Ibnr I?olznngcn und Wälder blieben in der König!, pci-

ministration sieben, bliese Leneralpäcbter oder Kentmeister, wozu, nebenbei

bemerkt, nacir den principia reZutativa eigentlidr nur Mrgerlicbe genommen

werden sollten, daniit sicb adeliges und blomanialinteresse nicbt vermiscbe,

bekamen sämtlicbe blomänenstücke einer Pente! in pacbt, dazu die dustiz-

und polizeigeredrtsame. Isaacsobn bezeidmet dieses blerkabren als eine

Perquidmng von offiziellem Leamten- und privatem Unternebmertum/)

wie bczüglicb der übrigen blomänenstücke stand es dem f)auptpäcbter

rei, die Müblen entweder auf eigene Kecbnung zu nutzen oder an btnter-

päcbter in die sog. Lublokation zu geben.

Die perpacbtung der penteien fand öffentlidi meistbietend stall an

den Lizitationsterminen, nacbdem vorder kür die betr. Kentei ein Zpezialetat

aufgestellt war. bliese Mscbläge mukten zuerst an das Leneraldirektorium

eingesandt und dort genebmigt werden. Man batte dadurdr eine feste

Lrundlage, von der man ausgeben konnte. Zur Licberbeit mubte der Le-

neralpädber eine entsprecbende Kaution stellen, blie Idaturalpacbt wurde

völlig beseitigt, „die Müblenpacbt sollte zu Lelde gescblagen und an Lelde

bezablet werden"/)

„dass die ILammsrrätbs, tdandrsntmsistsr, 2!olldirektor >und andere Ls-
diente mit den Loktütero, ksatksimeistsrn, ^ollbsdientsn Aantü nabs befreundet

sind und niemand eu dsrAlsiobsn befördert babsn oder vollen, ver sieb niobt
mit iknsn alliieren votlte; da sind der tZtammsrrätks Lobas, Loblüter, deren
Lobas baben sieb an Rsntmeistsr "Ibobtsr vsrbsiratkst, der eins ^oltdirsktor

bat einen Isiblieken llrudsr ^um Aolleinnsbmsr nnd die übrigen sind deren
Verwandte; diese babsn einander die gute l?aobtun^en naeb ösliobon 2UM-
spielst und in allem favorisiert/ (Lobmollsr, der prsussisebe lZsamtenstand
unter ?risdriob wilbelm I. Leite 153.)

2) Lobmollsr, die innere VervattunZ des preuss. Ltaates unter Zfriedriob
/Vilbslm I. ?reuss. dabrb. Ld. 26 L. 12.

Isasosobn, das lilrbpaokts^stsm. L. 735.

b ^rt. 18 Z 10 dos RoAlemonts für d. Lensraldirsktorium.



Dab äer König tatsäcklick bei clor Ocrpacktung nack äen Lriabrnugen

äes praktiscken Lebens verkubr uncl äie itrt äer Oerpacktung für bestimmte

Oomäneustücke änäerte, wenn ikn äie Praxis mit äer?eit anclers belebrte,

zeigte Sick geraäe bei cien Müblen. Dn cier IZebancilung nnci ciem guten

Zustanäe einer MUble, von ciem äock ciie Leistungsfäbigkeit abbängig war,

waren ciie Liugesessenen weit mebr interessiert als z. L. an äer Oerwal-

tung irgenci eines Domänenbofes. Die erwäbnte Oerpacktungsmetboäe war,

wie ciie Lrsabrung zeigte, cien Müblen nicbt gcracie zuträglick. Der Lrunä

lag ciarin, ciak ciie I?auptpäckter alle mögiicben Leute auf ciie MUble setzten,

wenn sie iknen nur ciie meiste packt entrickteten, ciagegen von ciem reget-

reckten Letrieb unä Lekanälung eines Werkes nicbts zu versieben brauckten.

pack Ltaffeistein babcn ciie Pauptpäckter ciie Müblen an a»e mögiicben

Leute, wie Dpotbeker, Lürger, Lckulzen, Lauern etc. verpacktet, ciie ibrer-

seits wiecier scbiecbie uncl miserable Knecbte auf cien Müblen kür IS Ktblr.

Lobn kielten zum Kuin cies ganzen tverkes, ganz abgcseben, ciaiz ciie Kneckte

äarauk ausgeben mukten, sicb äurck Dekrauclationen unä IZecirückungen cier

Maklgäste zu bereickern.p

Lies ist cier Lrunä gewesen, ciak Ztafkeistein äie immcciiate packtung

von cier Kammer beantragte, ciamit äie Werke nickt in ciie panäe soicber

geraten, ciie vom Lewerbe nicbts verstäncien. Die kieviscbe Kammer stimmte

ciiesem Oorscklage bei, forcierte aber aucb immcciiate Lezablung an ciie

Lancirentei. Diese Leparierung cier Müblenpackt von cier Pauptpackt bieit

äer König nicbt für ratsam. Keskriptc vom 19. Dugust 1739 unä 27. Ok¬

tober 1739^) bestimmten äann enäiicb, äak womöglick ein Müller sämtiicbe

Müblen äer Kentei packten sollte. pur im Polka» äurkte auck äer pent-

meister zur packt zugelassen weräen, ciem aber ausärückiick ans perz zu

legen war, äie Werke nur an tücktige Müller von Profession auszutun,

lücktige Müller zu iinäen, zumal einen kautionsfäbigen Müller, äer äie

Müblen einer ganzen Kentei übernekmeu konnte, bot auberoräentlicke Lckwie-

rigkeiten.^) 5tn äer unmittelbaren Ocrpacktung seitens äer Kammer suckte

man aber festzubalten. Ltasfelstein ärang nock unter ciem 8. Januar 1748

von Königsberg äarauf.V Diese konnte aber nickt in allen Kenteien äurck-

gesetzt weräen, unä scklieblick war man krob, äak sick äie lIauptpäckter

nack langem Lträuben zur Öbernabme äer sebr erböbtcn Ltatfelsteinscken

Dnsckläge verstanäen°.)

Lsrliu, 6sk. Ltustsarvk., Rep. Lltevv OXXI ssot. I. X. 4.
sbeuäs.

S) ok. Xccx. VIII. s 1.

Ltob. staatssrek. Lsrlm, Rsp. iKIsvs OXXI sset. I. X. 4.

") vi. I^ax. V. S 2.



— 105 —

Den Kentmeistern waren Ltaffelstems packtoorsckläge, cluräi clie ibncn

cke ertragreicksten Ltücke einer Wentel ans cla» yäncien kamen, nickt geracie

augenebm. Um dies zu vcickindern, suckten sie oft etwaige Bewerber

unter der I?and von den Lizitationstermmen fernzubalten, soclak itmen in

soicken Sailen die Mübleu aus Mangel an kekleklanten sckon blieben. Kuck

das Mitbicten der Kentmeister war an Sick sdwn danack angetan, viele

Interessenten abzusckredieu, und bald fand Sick die Lublokation wieder

überall, nur wurde jetzt daraus gedrungen, dab die yauptpäckter mit den

Unterpäcktern Kontrakte scklossen, aus die nian sick bei vorkommenden

Ltreitigkciten stützen konnte.

s 4.

Oie Lrbpcickit lies 18. Zakrkunäerts.

I?atte Kriedrick tvilbelm I. als prinzipieller Legner der Krbpackt,

denn die Krbpackt mackte nack seinen tvorten den Krbpäditer dock eigenilick

zum Eigentümer, diese gänzlick, oft unter groben Zckwierigkeiten, beseitigt,

so trat etlicke dabre nack seinem lade wieder Keigung kür diese Uerpack-

lungsart auf. Die öebauptung Zsaacsobns/) die König!. Illüblen seien auck

unter Kriedrick Mlbelm 1. in Krbpackt sieben geblieben, trifft nickt zu,

wenigstens sür unsere Legend nidit. Die Mebrzabl wurde anlangs der

zwanziger dabre aus der Krbpackt gelöst, 1733 die Keckcrdingsmüble wobl
als die letzte.

1745 trat man dem Plane der Krbpackt wieder näber, ein Reskript

vom 6. ilpril 1745 ') korderte die kleviscke Kammer auf „einen motivierten

Plan" Uber die Krbpackt an das Leneraldirektorium einzusenden. In

äbnlicker Uleise sprack sidi der § 3 der erneuerten Instruktion kür die

kleviscke Kriegs- und Uomänenkammer aus unter Kerlin, I. duli >748.')

1) Isaaesokn, 6ns IZrbpaobtss^stsm 8. 731.

2) ebenda. 8. 709.

6) ^.eta lZornssio», lZokördevorganisation Rd. VII. Leite 801.

„Da die vielfältig' bei denen llliiblen vorkommende Hsxarationon einen
Anten Lsil des blrtragss nieder vegnskmon, die käuüge Reparationen aber vor-
nebinliob daber entstellen, dass die Rsamte und Nüller als l?äobtsr niobd

sogleiok, als sin kleiner Lobaden sieb ereignet, solnbsn reparieren, sondern alles
-mm kostbaren Ranptbau kommen lassen, so babt ikr ^n überlegen, anok, venn
Idüblen paobtlos verdsn, die Nüller üu vsrnebmsn, ob sie niobt die Vlüblsn

mit den ^'st?t dabei -ivangbar gelegten Maklgästsn in Ülrbsn^ins dergestalt
nsbinsn vollen, dass sie den durob den nsnsn ^nseblag bsrsuskommsndsn

^.nsoklag als einen beständigen Lanonen übernsbaisn, die Llsbänds aber naeb
der von unpartsiisobsn ^Verksvsrstsndigsn -ln Isriigsnden sidllobsn ?axs bö-
Labien, vis solokss in andern Unseren Rrovin^isn mit gntsm Untren bereits

eingslnbrst vordsn, indem anl solebs IVsise VUr des onsris labrieas entledigst



Da äie kleviscke Deböräe äenr Plane wenig geneigt war, so suckle

sie cke Zacke binzusckleppen. Der Kriegs- unä Domänenrat pieäler äukerte

sick in seinem bemerkenswerten Datum') über äieZrbpackt gegen äie allgemeine

Zinkübrung, köckstens kür clie Müblen wollte er sie gelten lassen.

Man lieb claber äas Projekt im groben sollen unci sackte cke Zrbpack

nur auk clle Müklen uncl kleine zerplitterte Domänenstücke anzuwenäen. Der

Müklenbaumcister^) kür clie Mark in damaliger Zeit bielt äie Zrbpackt kür

äie Müklen sebr angcbrackt, „cla clie hauplpäckter cke Müblen meist selbst

bekalten unci sckleckle unci liecierlicke Lobnkneckte cirin setzen, ciie sckleckt

aämlnistrieren unci nur auk cias einkommencie Mulkter unci Lobn seben,

nickt auk äie Untcrbaltung äer Müklen, besonäers wenn äie Mobnungen

äer Hauptpäckter oäer Kentmeister von äen Mickten entkernt liegen"/)

in äen kolgenäen Dabren blieb äer Leäanke an eine Zinkübrung äer

Zrbsckakt stets wack. Lrunä kierzu war, äie ärückenäen Dnterbaltungskosten

abzuwälzen. Dbermals wollte ein Reskript voni 9. Dezember 1735^) äie

Müblen in Zrbpackt ausgetan wissen, Dersckieäentlick wuräe von äer

Kammer eine Zpezikikation äer Domänenstucke unä iööke oerlaugt, kür äle

nack ikrer Dnsickt äie Zrbpackt empkeblenswert sei.

Zur Zinkickrung kam man jeäock nickt; äer siebenjäbrige Krieg trat

binäernä äazwiscken, in äessen Derlauke äie Müblen teils in verlängerter

Zeitpackt, teils in königlicker Däministration stanäen.

Zrst nack äem Kriege trat man äer präge mit besserem Krkolge

wieäer näber. Die Durckkübrung gesckab jeäock nickt mit einem Lcklage,

sonäern nack unä nack kamen äie einzelnen Müblen in Zrbpackt. 1764

wuräe äas neue Kegiement kür äie Zrbpackt entworken, unä am 11. Zep-

tember 1764 ersckien im amtlicken „Duisburger Däresse- unä Zntelligenz-

zettei" äie Lekanntmackung, äab alle lDinä- unä IDassermüblen im Lanäe

ausgetan weräen sollten/) Den Derpacktungskontrakten einer Kentei,

werden, eins üxs Revenue unä dabei sowokt wegen des ricktig abaulukrendsn

panonis, auck ässs äie Nüktengebäuds nickt dstsrioriret werden, Lickerksit

erkalten, über äern aber nock äie vor solcks Lsbäuds bs^aklts Leider sonst
nüt^lick angeleget unä Uns dadurck nock eins besonäers Revenue gesckaüet
werden kann.

Ikr werdet also äisss angslsgsntlicks Lacks besonäers 2uin ^.ugsninerk
kabsn unä von Zeit au Xsit, wie Ikr darunter rsussirst, an Unser Leneral-
äirsktoriuin au bsricktso kisräurck angewiesen."

Isaacsokn, äas Lrbpackts^stsrn L. 716 lk.

^) Risse.

6) lZsrlin, Lsk. Ltaatsarcb., Rex. lvleve XL!IV. R. 66.

^) ebenda.

^) ebenda.
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clie nack I76S gescklossen würclen, fügte man mit Kücksickt bierauf clie

Klausel ein, clak es Lr. Majestät vorbcbalten bleiben sollte, gewisse Do-

mänenstücke, zu clenen sick wäbrencl cler Dacktjabre Liebkaber zur Lrbpackt

iinclen würclen, okne weiteres aus äer Dauptpackt zu lösen uncl in Lrb-

packt zu geben.

Lin Kommissoriale tacielte clen langsamen Fortgang äer Lrbpackt

s2I. Huni I768j, „sie soll scknell vor sick geben, je sckneller äesto lieber

ist es Uns, clab mebr Kamilien auf clie l?öke kommen, mebr Revenuen

versckakft uncl «las onus kabricae übernommen wirä".')

Tur scknelleren Durckkübrung sollte norclwärts cler Kubr cler Kriegs-

rat Kummer, süclwärts cler Kukr cler Kriegsrat Liebreckt clie Lrbpackt be¬

treibend) Da Kummer aber nickt abkömmlick war, so wurcle an seiner

Ltelle cler Kammerclirektor Kessel beauftragt/) yolzungen blieben von cler

Lrbpackt ausgenommen/) Irotzclem ein Keskript vom 7. Mär? 1769°) auf-

forcierte, mit mebr Lrnst au clie Lacke zu geben, nakm clie Durckkübrung

in cler Mark einen langsameren »erlauf als im Herzogtum Kleve, wieclerbolt

wiesen publicancla auf äie Lrbpackt bin uncl foräerten clie Keklektanten auf,

sick bei äen Kentmeistern, lZeamten ocler bei cler Kammer-Deputation zu

I?amm zu melcien, clamit ibnen äie Dorwarclen vorgelegt würclen. kesckränkj

wurcle cke Lrbpackt jetzt nickt mebr auf clie Müblen uncl kleinen Domänen-

stücke, sonciern man kalte sie ausgeclebnt auf alle Domäuenstücke uncl gab

solcke in Lrbpackt, soweit es clie Lickerbeit zulieb. Dn wicierstancl freilick

feblte es ckeser »acktmetbocle in cler Kolgezeit nickt, z. D. gekiel sie äem

Dberkammerpräsicienten Kreikerrn v. Ltein nickt sonclerlick, cla clie Lrbpackt

clie mit ciem Müklenzwang an sick sckon verbuncienen Desckwernisse cler

Untertanen nock vermekren würcled)

Ks wirä zweckmäbig sein, in einer labelle zu veransckaulicken, wann,

clie einzelnen Werke in Lrbpackt gekommen sincl, zugleick soll äie Ltei-

gerung cler finanziellen Linkünkte clurck Dngabe äes zeitigen Ltats- uncl

Lrbpacktquantums unä cler Lrbstancisgelcler clargetan wercien:

» 6tsb. Ztaatsarok. Lsrlin. Rex. Nack OOXVIII. 17. 1.

2) in t7stdoi-n Xris^srat ktosrnann, im Xtevisoksn Nokrat Voss und Xriogs-
und Oorllänsni'al) tZerrnutk.

^) kek. Ltaatssrok. tZsrliu, Rex. Naric OOXVIII. 17. 1.

^) ebenda.

6) ebenda.

6) Lerlin, (Zsb. Ltaatsarek., Rex. Nack XXX. 17. 5.
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Name

6er INüble

Name 6es

Nrbpäcbters

0er
Kontrakt

wirä
approbiert

0c>8 Ntaw-
quantum I.
Zeitpackt

Mr.! SM.! Mg.

0er jäbrl.
Crbpackw-

Kanon
Mr.! SM.! Mg-

Tin Lrb-
8tanä8-
gellern

UM.! SM.! Mg.

RenteiMtena

tllüble zu Tlltena Lcbniewinci uncl
Nottebom

17. VI.
1766 588 22 — 730 — — 1SI1 33 9'/4

pöpelskeimer
Mtible Nrb. von Xe8sel 20. VI.

1766 192 56 4 680 — — 1317 39 9

kiakmeler INüble bobagen
20. VI.

1766 178 47 4 272 — ... 411 5

INüble zu
INeinerzbagen

Knocke 1765 366 53 4 520 - — 500 — —

INüble zu
verseoöräe

Neter Nictr.
Nren8ckeiä

9. XII.
1766 264 23 4 205 — — 400 — —

INüble zu
Lauen8ckeiä 1ob.llielr.0re88el 22. III.

1767 183 5 - 191 23 4 452 42 9

INüble zu
Lrensckeicl

lak. Hermann
IZren8ckeicI 10.11.1767 150 57 8 140 — — 300 — —

Rente:

Plettenberg

Hakler- uncl
walkmüble

lobann Laspar
Loebel, Nat8mann

zu Nreckerkelcl

15. XI.
1766 328 51 10 410 — — I05Z 8 2

NNiblen zu
Neuenrale Nü8cke 21.11.1767 125 25 4 235 59 5 300 — —

INüble zu
Plettenberg v. Plettenberg 1771 250 3 2 269 14 8 — — —

Rentei l?öräe

INüble zu
bbermassen uncl

Neckercllng8mUkle

Nberb.IZeu8emann
unä Lennigbau8

22.1.1775 1173 26 6 — —

E
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Name
der INükIe

Name des

Nrbpäckters

Her
Kontrakt

roircl
approbiert

llas Ltats-
quantum f.
Zeitpackt

Mr! Lib.i ?lq.

0er jäkrl.
Lrbpackts-

Kanon
Mr.j SN-! ?I-r

5ln Lrb-
slancls-
gelclern

Nlc.! SN-1 plg

Heeren-, Lamen-,
Hilsingsmiilile

^/g lok. Lkerk.
Leusemann

Vg Cngelkert
Lenningkaus

22.1.1775 798 44 — 836 56 — 960 — —

Illükle zu
lllülilkausen

lokann Heinrick
Langenback

22.1.1775 — — — 222 — - 600 — —

Illükle zu
Langsckecle

V4 I0ilk. Kümper
Llietr. Lrauk-

mann
22.1.1775 — — — 957 55 — 1800 — —

Die Lebäurle cler
Hengser lllükle

— 10, XII.
1732

Illükle zu Härcle Leter Lcklimm 22.1.1775 — — - 620 35 — 10M — —

Illükle zu
Lckmerte Cebr. Liebe! 6. I. 1773 358 42 6 225 — — 268 35 —

Illükle zu
Hombruck

nebsl 0elmükle
Lrieclr. Leister 22.1. 1775 — — — 215 — — 805 — —

Lebäucle cler alten
Ileckerclingsmükle

— 1». XII.
1782

— — — — — — 72 — —

Nentei
?serlokn

6 Iserlokner
Illllklen

llberbürger-
meister Lecke

27. Vlll.
1770

- — — 2020 — — — — —

Nentei
Bockum

Lulxmllkle — —

Lastroper Illükle — —
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slame

cler ITlülile

ltame cies

Lrdpäcklers

Oer
Kontrakt

wirrt
approbiert

Das Ltats-
quantum f,
Zeitpackt

nir,> SIb.I PIg,

0er jäbrl.
Lrbpackts-

Kanon
Mr.j SIb,! k>lg.

Iln Lrb-
stancis-
gelüern

wr.i SW,> plg.

kientei I)amm

Illüble zu Hamm — —

kentei

weiter

Illüble zu Hagen
0ieclr, Herrn,

Uentrop
19, XI.

1770
930 — — 930 — — 19M — —

Illüble zu lvetter lliergarten 16,11.1770 — — — 332

IDenger-Illllble Küper
5, VII.

1798
— — — 274 30 — 600 — —

Ileubäuser-IIlUble

Ltelkensbecker-
Illüble

Hellmann uncl
tlsbeck

30. XII,
1767

— — — 773 4 8 650 — —

Nentei Loest

Lalzmllble Laspar Lammerl 13, XI.
1804 180 — — 180 — — IS00 — —

Nentei

Llankenstein

Illüble zu'
IZIankenstein

— — — — - — — — — — —

Illüble zu
Lprockkövel

Iveiler-Illüble

Levringbaus
unci Zpennemann

wegen rler Un¬
kosten reflektiert

niemand üraul

3, XI, 1767

1806 siebt
sie nocb
nickt in

Lrbpackt

275 17 8 236 727 17 8
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Lie Linfübrung der Lrbpackt'j bei clen König!. ILüblen zeigte bcilc! clen
Lrkolg, dab auck clie Kämmereien c!er Städte begannen, ibre ILüble» zu
oererbpackten wie z. L. Zoes!.')

Die Lrbpackt i!i c!er Zweiten HäKte des 18. dabrbunderts war wesentlick
versckieden von cler, ciie vor Kriedrick wilbelm I. im Lebrauck gewesen
ist. Lieser Lntersckied bestancl im allgemeinen clarin, dab jetzt cias König!,
dnteresse besser gewabrt wcirde. Lasierte clie ältere Lrbpackt ank einem
unveränderlicken, konstanten Kanon, cler im Laake cler Leit clann okt in
keinem ricbtigcn Lerbältnisse za clem klierte cles Werkes niebr stancl, so
war ciie Abgabe bei cler neuen variabel, Lie Lrboerpacktung „gegen einen
jäbrlick nickt za erböbcnclcn Lanon" sollte nack einem Leskript vom 6.
Oktober 1803°) nicbt mebr gestaltet sein, cla „sonst cias König!, Interesse
leidet, inclcm cler kliert cler kiinge steigt." Den steigenclen kliert cles kkierkes
wollte man clem Ligentümer wabren.

Ltaclelmann bekauptet zwar/) dab Kriedrick cler Lrobe ciie Lrbpackt
aak Lrund eines fixierten Kanons gescblosse» babe. Kür clie ILüblen
wenigstens trifft clies nickt zu, mag aack in cler erneuerten Instruktion kür
clie kleviscke Kriegs- uncl Lomänenkammer vom I. iuli 1748 von einem
„beständigen Kanon" gcsprocken werden.

Lei der Ausbietung der WUble» wurde der jäbrlick zu zablende
Kanon nack dem durcksckiiittlickcn Lrtrage der letzten 30 dabre ange-
nommen. Line Levision der Ansckläge, die alle 6 dabre, später jedock
aus praktiscken Eriinden erst alle 12—IS dabre gcsckab, sollte das ricktige
tierkältnis zwiscken Linkommen und Abgabe der lLiikle wabren und an
dem event. kkiertzuwacks auck die König!, Lomänenkasse leilnekmen lassen.

Lu örunde gelegt wurden diesen Anscklägen die Prinzipien Staffel-
steins, der die Konsundion der ILablgäste, die die ILükle versorgte und
von denen sie den llkablloku zog, zum ILabstabe nabm. wir wollen kurz
auf dessen lderkabren zurückgreifen.")

Lereits vor Staffelstein batte man längst erkannt, dak die Konsumtion
einen genauen Wertmesser für die Linkünkte bot. ILan liatte anck praktisck
sckon versackt, nack diesem Prinzip die Ansckläge zu formulieren. Lab
Lerpacktungen überbaupt nur au? Crund genauer Ansckläge und zwar erst
nack deren Levision und Approbation durck die Lentralbebörde erfolgen
sollten, zeigen die Leslimmungeu in der Instruktion Kriedrick wilbelnis I.

A Im Her?c>Atnrn Xlovo varon dscmnts sümtliebs Nübten mit ^.usnsümo
des Lomsbts 2N Lennox in kZrkxnebt ausZoton.

2) ok. Leite 7 u. 8. clnmsrtc. ')
^) IZortin, Lek. Lticcctsarob. Rex. Xtsve XLIV. X. 60.
/ Lticdstinsnn, a. i>. I). II. Leite 124.
°) Lerlin, (lek. Ltnatssnok., Hex. XIsvs (IXXI seot. I. X. 4.



für cias Leneralciirektorium.') Lckwierigkeilen boten vor Ztakkelstein clie

versckiecienen Multersätze, ciie man bei cier Kukstellung für jecie Müble

berückcsiäitigen nrubie. Nack Kinkübrung cler Kkzise legte man in clen

Ltäcken clie Extrakte cler Kkzisekassen zu Lruncle, kür clas platte Lancl clie

Zabl cler Hausbaitungen, auf cke man im Durckscknill je vier Köpfe

recknete. Huf clen Napf ncckm man z. K. bei cler Köpelsbeimer Müble 10

Kerliner Lckeflel jzn ^4 Kogge>i, V4 Haler) unä V2 Lckekfel Kieksckrot als

Kerbrauck pro Habr an. Kus cliesen Angaben wnrcle clas Hinkommen cler

Müble an Malter festgestellt.

Kbnlick verkubr Ztaffelstein. Die Krmittelung cler Konsumtion einer

Ztacltbevölkerung gesckab ziemlick leiäit uncl genau clurck clie Dnswcise cler

Dkzisekasse uncl erstreckte sick auf Weizen, Koggen, Lerste, Malz, Hafer,

Kranntwein- uncl Kuttersckrot. Nie jäbrlicke Dnrckscknittskonsumtion kür clie

letzten 0 Habre berecknete man. Dls einbeitliäier Mabllobu wurcle überall

cler 20. leil üem Müller bestimmt uncl proportionaliter ^em Kinbcitspreis

äer einzelnen Letreiclesorten, clen clie Kammertaxe angab, für clas Lckesfel

in Lelcl umgesetzt. Demnack betrug cler Malillobn!

pro Zckefsel Weizen .... 4 Ltb.

„ Koggen .... 3 „

„ „ Lerste unü Malz . 2'/z „

Haker 2 „

„ „ Kranntweinsckrot . 3 „

„ „ Kuttersärrot ... 2 „

Niernack konnte, clas Dnrckscknittseinkommen einer Müble pro Habr

aus jecler angegebenen Letreicleart genan angegeben weräen.

Kür clas platte Lancl erfolgte cke Kerecknung nickt mit clerselben

Lenauigkeit. Hier ging Ltasfelsteili von cler Kevölkerungszikker aus, uncl

zwar legte er cler öesamtzikker z» Lruncle. Vg wurcle kür Lreise über

60 uncl kür Kincler unter 12 Habren in Dbzug gekrackt, pro Kopf cler in

Ketrackt kommenclen Lanclbevölkernng wurcle 9 Lckeifel Koggen nncl IV2

Lckeffel Kuttersckrot llabresverbrauä, angenommen ocler, in Lelcl ausgc-

cirückt, kür jecie Kerson wurcle ciem Müller ein jäbrlicker Makllob» von

30 Ltb. berecknet. im Lauerlancle, wo mebr Haker als Koggen konsu¬

miert wurcle, bie» nian ciock clie Kerecknung in Koggen fest uncl setzte

13 Lckeffel Haler — 9 Lckefsel Koggen. Kür Distrikte, in clenen clie Ke-

wokner aus eiuem Lruncle in gröberer Dnzabl, sei es gewerblick ocler

sonstwie, von Hause abwesenci waren, wurcle nur clie balbe Konsumtion

veranscklagt. Kür Müblcn, ciie zugleick von Ltaät unci Lanci benutzt wur-

cien, kamen beicie Drten cler Kereäunmg in Dnwenclung.

H L.rt. 18.
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Als IZeispiel lassen wie 8laffelstei»s 5lns6,lag von äer königliclien

Mü5Ie zu Hägens folgen:

Die jäl,rli6,e Konsumtion in Hägen erstreckt sic5 lanl Akziseextrakt aus:
1160 86,ff. Meizen a

4 815. Klalilgelct 77 Mr. 20 815.

4454 „
Loggen a 3 » » 222 „ 42 „

2966 „ Lerste unä Klalz a 2V2 .. 123 „ 35 „
137 „ Haker ä 2 4 „ 34 „

1016 ,, IZranntweinsäirot a 6 ,, ,, 50 „ 48 ,,
316 „ Luttersckrot a 2 I« „ 32 ,,

Die IMililc wnrcle nun auci, von cler Lanclkevölkerung 5enulzt. Hie

La. cler Linwolincr unter cliesem Lemakl, clie Llaffelstein in clen 5e1r.

Lauersckakten anlkülirl, 5elrug: 2149 Personen, von cliesen komnieu ^/g

Zum Anschlage:

1433 a 9 86,ckse> Logge:,-Konsumtion Int 9 Kletzen ocler 27 815.

^ 644 vir. 51 815.

ä >Vs Lctwsfcl Pu1tersä,rol Int l'.^ Kletzen ocler 3 815. Klaklgelcl
^ 71 vir. 39 815.

8unima cler Linnakme: 1206 Llr. I 815.

Diese oera>,sc5lagte Linnalmie war jectocl, ni6,t cias LaäKguanlum,

sonäern es wnrcle clie zu maäwnäe Ausga5e e5enialls veransäilagt nncl in

A5zug ge5racl>t. Lei mäszigen Merken 20g man ein Drittel cler Munal,me

für ltnlerlialtung cler Klükle nncl cles Klüllers a5, 5ei grökeren verkukr man

genauer. 80 5elrng clie veransciilagte Ansga5e 5ci cler o5igen Klükle:
auf clen Klüklenmeisler . . 120 Mr

„ „ Lesellen . . . . 75 ,,

„ einen Zungen . . . . 45 „

„ clie Klüt,lensteine . 24 „

„ Kämme, 8tä5e etc. . 18 „
„ 86,mieclekosten . . . 48 „
„ lalg, öl .... . 20 „

8a. 350 Mr.

Die Laciitsumme für clie Klükle war naä, ciem Ans6,lage clemnaä,:
856 Ltr. 1 815.

tn gleickcr Meise wnrclen auä, für clie privattuüklen clie zugelegten

Klaklgenosscn in Lereclmnng ge5ra6,t.') Kür cliese Lrivatwerke versncltte

man 1783 clas eine Drittel zum llnterlialt nickt in Lecknung zu setzen,

allein cler Micierslancl seitens cler Lrivalmüller vereitelte clas vorkaken.

A tZsrlin, 61v5. LMstsarok. Rex. Xtsvo VXXI seot. I. X. 4.

') ok. 8sils 62 1k.
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Nile 6 Hcckre sollte eine Revision cler Derzeicknisse cler Dannps>i6>-

Ilgen gesckeben, nncl je nack Zugang ocler Abgang von wccklgästcn clie

packtsnmme geänclert werclen.

Dak clurck cliesc wakncckmen kür clie Anpäckter manck frükerer Dorteil

in Wegfall kam, ist leickt einzuseken. v. Denst bericktete in clen acktziger

Ilakren, clcck clie Anpäckter ank clen König!. wüklen nickt verclienten, ent-

wecler seien es Aclelige, clie clie wickle» zu ikrer Degne>nliclikeil kaben uncl

clie Kosten niäit recknete» ocler Lelbstmüller, clie sick clen angesetzten

wüllerlokn selbst verciienen, cianeben meist aber nock ancicre wirtsckakt

nnc! Dalirung betrieben.

Ls war Dorsckrikt, ciak cler wüllcr im Desitze eines Derzeicknisses

cler pflicklige» walrlgeuossen war, solcke wnrclen genan mit ibren Damen

aukgekübrt. Lckon kriib gab es ank clen Zwangsmicklen clergleiäien Der¬

zeicknisse, clie zur Kontrolle clicnten. km 18. ikcckrknnclert sollte t Habr

vor clem Anfange jccier packtungsperiocle eine neue Anknakme cler wablgäste

clnrck clen Kezcptor ocler sonstig äamit Beauftragten gesäiekcn. Dieser

stützte sick, wenn nickt eine Anknabme von Aaus zn Dans erkolgte, ank clie

Lerickte cler Dorsteker cler einzelnen IZanersckakten. Der vorgesckriebene

Zeitpunkt wurcie aber lraum innegebalten. Dkl gesckaben ciiese Auknabmen

erst, wenn bereits mekrere Hakre cler packtpcriocle verklossen oäer gar am

Lcklnsse clerselbcn. Den päcktern wnrcie clann zngemutet, clie böbere packt

sämtlicker packtjakre ank einmal nackzüzablcn, was zn mancken Ltreitig-

Kelten Aniak gab. block lieb sick cke Dekörcle in solcke» Kalle» anck leickter

zu Lrmälzigungen berbei.

Dack cienselben Prinzipien wnrcie, wie gesagt, anck cias Lrbpackts-

gnantuni festgestellt, nnci ciies mnbte von clen Derpacktungsterminen min-

clestens crreickt nnci womöglicii nock überboten werclen. Aus cliesem Lrnncle

wnrcie cke Anscklagssnmme vor clen Lrbpacktslustigen gebeim gebalten.

wurcie beini Dieten cler Anscklag nickt mal erfüllt, so wuräcn neue lermine

anberaunit. Leiten wagte man, clie wickle kür einen miucleren preis
auszutun.

Der König bekielt sick in clen jetzigen Lrbpacktskontrakten eine viel

freiere Disposition über clas Werk vor als sricker, anck cias Interesse lies

Publikums wnrcie mekr berücksicktigt. Die Kontrakte sollten anck nickt nack

einem Lckema ausgestellt werclen, sonclern nack cler Ligenart uncl clen

besoncicren Dmstänclen eines jeclen Werkes. 8o wollte es ein Keskript

vom >2. April 1774. ) lücktige uncl, woraus am meisten geseken wurcie,

vor alleni kapitalkräftige Leute sollten clie Lrbpäckter sein.

A Dsk. LtirÄtsÄroti. IZortin, Aep. Nnrk XXXlI. X. 6.
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Das dominium directum über clas Lrbpacktsstück verblieb clem Lancles-

berrn, sonst aber wurcle cler Kontrakt gescklossen kür cien ünpäckter, dessen

Lrben nnci Nackkommen „zur stänckgen uncl immerwäbrencien Abpackt

clergestalt, ciab er damit als auk seinem Eigentum sckalten uncl walten,

auck selbige nack seiner besten Kouvenienz, jedock nickt anders als nack

Inbalt der Kontraktbeciingungen uncl cles Müblenreglements nutzen uncl

braucken könne, möge uncl clürte, clas dominium clarüber nur Lr. Majestät
reserviert bleibt."

Im allgemeinen bestimmten ciie Kontrakte:

1. Über ciie ünzabl äer Mablgenossen wurde dein Lrbpädrter ein

üerzeidmis ausgcbändigt.'j

2. Nie jäbrlicke Nrbpacklssummc wurde genannt, ciie a» 4 lerminen

jlrinitatis, Lrucis, Luciae, Keminiscerej pränumeranclo gezablt werclen sollte,

uncl Zwar zu ^4 in Lold und ^4 in Kourant.^

3. ülle 6 dabre gesckab eine Kevision cles MUblenregisters.^

4. Üie Letreidepreise, nack cienen ciie Metze gesetzt wurcle, rickteten

sick nack cler Kammertaxe. Hie Metze sollte in cler Ltadt, wie gebräucklick>

in Leid, auk clem Lancie in natura genommen werclen. Lock konnten Müller

uncl Löste sick anclers clarüber einigen.

5. Oer Müller war berecktigt, von clem IZrot Kusel, Haler, Mebl, Lrütze,

clas von auswärts in seineu IZannbezirk eingekübrt wurcle, clas entspreckeucie

Multergelcl zu erbebe». Die Mablgäste aber, ciie ciie Müble „verkabren",

sollten nack dem Müblenreglement bestrakt werclen.

6. Die an cler Müble ballender. Lerecktigkeiten sHaud-Lpanu-Kubr-

clienste, Lerecktsame in cien Marken uncl Wäldern) sollten clabei bleiben.

7. Demissionen sollten unter keinen ümstänclen zugestauclen werclen.

H Das es bei ^.uistellung der Voraeieknisss oft an dsr nötigen Lorgkalt
gebraek, aoigts dis ^uKibrung längst verstorbener, manekmal völlig unbs-
Icanntsr und niobt aulündkarer Dsrsonen, bis den Drtsvorstöbern dann aufgegeben
wurde, von Haus au Haus sine nsus Dersonsnstandsaufnabms au maobsn.

H Diese öestimmungen boten manebsm Miller Zekwisrigksitsn und biaok-
teil. tZliob sr awei Quartals im Rüokstand, so lconnts ikm das Drbxasbtsreebt
entaogen werden. Dstatsros aber wurdo dnrobaus nisbt in dieser strengen Dorm

gekandbabt. Resor. vom 28. Dsbr. 1768 besagte, dass bei den Domänen Fokside-
iniinasn, dis noek aum Dsil gebräueliliob, gänaliok in I.VsgfuII Icommsn sollten
und bei dsr Drbpasbt ^ in Ltold und in lüourant au aaklon seien.

Dieser Dunkt wurde Icaum strikte befolgt und tukrts bei etwaigen
Ltsigsrungsn dsr Daobtsumms au ssbr vielen LIagon.

4) In diesem Dünkte mussts man aber tatsäeblieb viele Xonasssionen
maoksn.



3. Die ganzen blnterbaltungskoste» kielen clein prbpäckter zu. würcle

clie Lewalk cler Elemente clas Werk zerstören, so mukte es cler Krbpääiter

obne jegliciie IZeikilke wiccler ausbauen.')

llurck jäkrliciie Inspizierung überzeugte sick clie IZaubekörcle, clalz cler

prbpäckter seine blnterliallnngspklielrteu nicirt verccaclilässigte.

9. Kine gewisse Lnnime prbstanclsgelcier mutzte cler prbpäärter ent-

wecier beim /Zutritt bar erlegen ocler clieselbe pro Zakr nrit 5°/o verzinsen;

in letzterem knalle aber eine bgpoibekenmäkzige Kaution im Lancle stellen/')

Neben ciiesen allgemeinen IZestimmungen Immen kür mancbe Werke

nocli speziellere in Krage. Nur solcire Müklen, clie übermäkig viel Reparatur-

Kosken erkorclerten, wurcie auk irgencl eine weise ciem Krbpäckiter Krleick-

kerung versckalkt; unter gewissen vmstänclen erliek man bier clie Krb-

stanclsgelcler. kci cien jüngeren Kontrakten wurcie eine Lebnware, sog-

Lancieniium, gekorclert 2°/g vom werte cler Mükle. war cler Nrbpäckitcr ein

/knsläncler, so mubte er sicii verpklicbte», in Ltreitsaclie» über clie Krbpachts-

verkältnisse clie Zurisciiktion cler preukzisäien IZekörcien anzuerkennen. IZe¬

stimmungen über äie Benutzung cler Wege wurcien getrokken u. s. k.

Line Lession cler Lrbpackt erkorclerte königlicke Npprobatiou, bei cler

jeäoeli nur Lchwierigkeiten gemaelit wurclecz, wenn gegen clie vermögens-

verbältnisse ocler clie Person äes neuen Krbpäckzters etwas einzuwencien

war. Der alte abgebencie Müller bat an seinen IZackkolger Vergütung zu

zaklen, wenn an cien Inventarien etwas keblte ocler veränclerungen vorge¬

nommen waren, clie cien wert äes Werkes verminclert batten z. IZ. waren

äie jetzigen Müblsteine kleiner als clie alten, so mnkte cler Müller clie kek-

lenäen ^oll mit je 2'/z Ktr. bezable».

IZei cler verpaärtung unter Ltakkclstein, wie bei cler Krbpackt wurclen

benackbarte Müblen, clie sieb in cler Kegel unterstützten, womöglicii an clen-

selbcn Kacirter ausgetan, z. IZ. clie Müblen zu k)örcle, Lckwerte unä

!?ombr»cb.

km Legensatz zu cler krükeren zeigte also clie jetzige Krbpackt groke,

käst wesentliche Untersckieclc. wie gesagt, clas kiskaliscke Interesse wurcie

besser gewabrt, uncl cler Lanäesberr nabm clnrcli sein stetiges Kingreiken

In üso ^.osoktüAoo stock cvobl mit Absiebt üieso Mkrtioboo Darob-
sobuittsroparatarso oiobt ail^a boob boroobast ^vorcksn, um lÜrbpaobtsiustiAS

oiokt ab^asokrookso. XtsKoo über ctis niokt ?ca trsKsnäoa IlotorbaltunAstroston
waren üaker spätsrkin tust aitoomoin. Da^a mussto cksr Drbpaobier ckko Ltobüucke
aut ssiue Kosten in äas Katastram 6er ?oasrsoaieiät eintragen lassen.

2) Nit äiessr kestimmunZ kaperte ss. Die Ltstiun^ clor Kaution wuräe

ü^akre, okt üakraeknto binauzAssokoben, unck in manoben Kälion ist naok langer
^sit nur sin ?eit üsr KrbstaoäsKsiäer geaabit worctsu.
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i» die Derbältnisse eine ganz andere Ltellnng ein als lrüber, wo er clie
durdiweg ocleligen Lrbpäcbtcr mit clem Lrbpaditstüd! krei sdialten und
wallen liek.

Midi das Derbältnis cier Nackter zu clen Mablgästen isi ein völlig
anderes uncl zwar ein besseres geworden, Line eigenmädilige Lxekntions-
bekugnis besaken sie nicbt mcbr, sonclern diese verblieb den königlieben
Leamten. Ltwaige Klagen, die nodi laut wurden, waren leicbterer Ilatnr.
Lrbpäcbter, wie der von Plettenberg, „der seine Loloni strapezierte, dak
sie kaum das Leben ausbalten kö>men,'j waren jetzt umnöglidi. Die Ke-
giernng sdiritt in soldien Lällen energiscb ein und setzte die IZedrücker
aus der Lrbpadit.

Das Derbältnis zwisdien Lrbpäcbter u>id I)auptpäditer der Kentci
war in der Kegel nidit das beste. Diese grollten, weil sie die besten
Daditstücke batten quittieren müsse». Dersdiiedene Lrbpäditer der Kcntei
Iqörde wollten aus diesem Lrunde mit dem Kentnieister Märdrer nicbts zu
tun baben und ibre IZezablung direkt an die Kammer madien, was jedodi
diese nidit gestattete.

Da die Lrbpadit einer Müble meist einen ziemlidien Lestand an
Larmitteln voraussetzte, so associerten sidi ok! niebrere Lewerbcr, und das
Werk kam in die l?ände einer Lesellsdiakt. Zo teilten sidi in die Müble
zu Langsdiede 1789 neun Lcsitzer. ^ Ks besaken daran!

Kaspar ZdiuIte-IDestbokf '/^
der Kcceptor Duest zu Unna ^z;
der lustizkommissar zu Unna '
Karl Mark zu Langsdiede
Dorsteber Zdwppe zu Hemmcrde ^2;
Caslwirt Middendorf zu Langsdiede '
Lolonus Llcrdmrann zu Lillmeridi
Lolonus Diedanann zu IZillmeridi
Lolonus Ldiäker in Mdeg '/12;

Dak 2—3 Lrbpäditer eine Mükle besaken, war bänkig. Legen Lude des
dakrbundcrls wurde die ilbcrnakme des Letriebes durdi dieMvangsgäste
siebst begünstigt. ')

Li» ?eidien, dass bier die Lrbpadit nicbt in eigentlidier Lorm be¬
stand, ist der zicmlicb bänkige lDedisel im IZesitz der Müble. Die Lrb-
päditer kübllen oft selbst, dak sie unter den geflossenen IZedingungen
nidit bestebe>i oder docb keine guten Lesdiäkte niadien könnten. Lie suditen

D Leb. 8ta»tsarob. Lsrlin, Ilep. Nirrlc XXI. X. 2.
2) Lertin. deb. Lt-r-itsareli.IIvp. Xt-uk XXXII. X. 7.
2) ei. Leite 73.



Sick, äesbalb äer Lrbpackt wieäer ZU entleäigen. Auch machte Sick, über-

baupt in äer zweiten Hälfte äes Habrbunäerts ein Kückgang im Wirtschafts¬

leben äer Müblen bemerkbar, besonders äie äabre von 1789—9S sollen

kür clie Müller schlecht gewesen sein.Manche vorder gut situierte Leute

ruinierten sich auf clen Werken. Vie Kautionsunkäbigkeit vieler Anpächter

wuräe von cienen, clie ibnen Kapital vorgestreckt, eigennützig ausgebeutet.

Her Kavent selbst suckle sich Miteile an cier Müble zu verschaffen. Li»

Liebel mukte seinen Lläubigern Vg cles Multers zukomme» uncl an allen

Heckten teilnebmen lassen.^ wuräe einem solchen Lrbpäääer cias Kapital

geküncligt uncl gelang es ibm nickt, eine neue Kaution zu beschaffen, so

wurcie er äer Lrbpackt entsetzt, uncl eine lleuvei Pachtung trat ein.

Halten konnten sich eben nur binreickencl kapitalkräftige uncl gut

situierte Leute. Die Müblen einer Kentei zusa>nmen einem Lrbpäckter zu

Uberlassen, lebnte man aus Kücksicbt auf clie Zickerbeit cier Lrbpackt uncl

auf äie llermebrung äes Ilabrungsstanäes unä äer Lamilien im Legensatz

zu früber ab. Denn äieser Punkt batle äie Linkübrnng äer Lrbpackt auch

befürwortet.

Im Anfange äes >9. äabrbunäerts wuräen einige neue Maknabmen

bei äer Oerpachtungsmctboäe äurckgesetzt. Lie sollte zwar noch öffentlich

geschoben, aber äer äreibigjäbrige Martiniäurchsäinitt äen Anschlägen zu

Lrunäe gelegt weräen, äie personenstanäsauknabme nur noch alle 24 äabre

neu erfolgen.^ bim äiese Zeit machte sich äann wieäer eine gewisse Zträ-

mung gegen äie Lrbpackt geltcnä. wir können uns nickt kür äie Lrbpackt

entsckeiäen. bieb es in einem Keskript vom 31. Oktober 1395, äa äie früber

so stark betriebene Lrbpacbl bei allen Müblen Llreitigkeiten bcrvor-

gerufen bat.

IViii MSN äen Klugen äer Krbpüoktsr truuen, so MUSS sin Xieäorgung
ullgsmsin verspürt woräen sein. Ku lVIsiner^kagen, äus 1765 mit äen Ltuät-
reebtsn äie Xk?iss bekum, sott äiese ulle Lokulä trugen unä äen Ourokgangs-
verkskr üusssrst ungünstig bssinüusst Kuben. Voräem sei äus Orot, äu es kisr
9 Big. bis 1 8tb. weniger sis unäorswo gekostet kubs, kurrsnwsiso von Kenten
uns äem Kölnisoken unä Xeustüätisokon gsbolt woräen. Die äortigen Kukrleuts
Kütten eksäem pro IVooks 29—25 Kurren Ostreiäs ^um Nuklen unä Buekev

vom UsIIwog oäer vom Kksinstrome ungslubren. 19 Kuselkessel seien äumuls
in Betrieb gewesen. Dies ullss sei änrok äie Xksiss in ^Vsgkull gekommen.

Mt leioälioken Xugen botrsektsten äie Nüllsr äie üunukme äes 9lee- unä
Kuüsetrinksns, bosonäsrs äie Ausbreitung äer Kurtoüsl, äie novo obvnärsin von

äer Leköräo begünstigst wuräe. Die nisäerg Bevölkerung vermisoko sie mit Nekl
bssintrüoktigs äuäurok äen Konsum un detrsiäs, klugten sis. Xn Kurtolkeln
wuräen in äer Vlurk geerntst 1797: 29119 Wsp. 9 Kokk'. 4 HI.

Kingslükrt sn KuKse wuräen 1791/92 : 1899 Lokik. im IVerte von 2242t Rtr.
6 dr. (Berlin, dok. Ltuatsurok. Rop. 5I»rk ddlll. X. 8 z XXVIII. X. 6).

2) Berlin, dsk. 8tsutsurek. Rop. lilurk. XXXI. X. 4.
Keser. vom 31. dot. 1895.



V. Kapitel.

Qas Mülilenwesen unü üie I^inan-en.

Oer Ztaatshanskalt gründete sich im 17. dakrkunderl noh vorwiegend

auk Zinkünkte ans den Kammergüteru; die „Kriegssteuern", im 18. dakr-

Kundert den zweiten, gleihbedeutenden HauptZweig der Finanzen dar¬

stellend, waren erst in der Ausbildung begriffen. Vie sharke Zweiteilung

des folgenden dabrbunderts feblte damals noh. Zölle, dudengelder und

sonstige Einkünfte aus hokeitsrehten des Landeskerrn bildete» eine Er¬

gänzung der llomäneneinkünkle. Mas der f)ok, die Verwaltung und lruppen

verbrauchte», lieferten im wesentlichen die Üomänen allein.

Üurh die Steigerung der staatlichen Bedürfnisse, besonders durch die

neu geschaffene und ständig vermehrte Kriegsmacht, veranlakt, mubte man

dieser yaupteinnabmequelle besondere Aufmerksamkeit zuwende». l?ökere

Einkünfte aus den Kammcrstücken zu erzielen, das setzte aber voraus,

sie in einen geordneten Zustand zu bringen, vor allem sie zu entschulden

und dann durch geordnete llerwaltung, durch eiue angemessene Nutzungs¬

weise, die Zrlrägnisse z» mehren.

Las Lchulüenwesen üer Mühlen.'1

Zunächst wollen wir uns über de» finanziellen liefstand, Uber das

Zhuldenwesen, der üomänenmüblen im >7. Ilalirbunderl unterrichten.

üm ünsgang des Mittelalters und in den folgenden dahrkunderteu

stoben wir auf eine Zrschcinung im Ltaalsleben, die allen Pürsten und

lerrilorien gemeinsam ist. Das ist der IKangel an Leid. Mich die Herren

von Kleve-Mark drückte die Kinanznot in gleichem Make wie ihre Ztandes-

genossen, und sie kalken sich ank gleiche Meise wie diese durch ein Mittel,

Berlin, tlsü. Ltcnitserek. ksp. Vleilc. XI. X. 2n; XXI. X. 2 c XXVIII

X. 8; XXXI. X. 1 n. 6; XXXII. X. t, 2, 12, 13; BXVIII. X. 3.
sbende kep. Xtevo XLIV. X. 4 u. 5.
edsnde Xetsn der Ilolkemnisr R. 34. X. 4.

Ztsetseretnv ltlünster, Xlcten Xr. 32.

In diesem § müssen die Milden in Arüsserem Ansnminenkilng'e mit den
übriZen Ilomünons'.üoken bvtreoktvt cverden. Zslkst lür diese tzietst siek kein

völlig löolconloses ^tcdsriel der, AksvkvsiAs denn lür sine sxsaisllers tZstreektunA.



bei dessen Anwendung sie seilen auf Widerstand seitens der Landstände

zu bosfen branckten, dnrck Deräuberung oder Derpkändung der la>idesberr-

lieben Amter nnci deren kinkünkte. Hie Amtleute selbst gingen wobl im

Kuftrage ikrer pursten oermögencie Leute um Darleben an uncl überlieben

ibnen ciakür iandcsberrlicke kammergüter ocler cleren Kenten. Lanze Amter A

gerieten aul cliese weise okt in Hände eines Lläubigers. Kenn Lelci mubte

bescbalst cocrclen für Hof, Kriege uncl Deamte. Die Zeit cles Herzogs

dobann II. ist eine cler traurigsten Perioden, clie clie Lraksckaft Mark je

gesellen bat. Leine Kriege uncl sein anssckweilender Lebenswandel nalvnen

clie kinanzkräfte cles Landes stark in Anspruck. Infolge der burgnndiscben

kriegswirre>c batte er sämtlicbe Doniäncn verpsä>cdet. Legen ibn mackte

sicb eine starke ständiscbe Opposition geltend, und seine kegiernngsbekugnisse

wurden im Verträge vom 8. März ISVl durdi Dildung eines beständigen

Ltändeaussdiusses sebr eingescbränkt. Oer Krieg Kranz' I von Krankreick

mit dem Kaiser, an dem der damalige Herzog wilbelni an der Leite

Krankreicks teilnabm, legte allein eine Ldmldenlast von 633 006 Iblrn. auf

die Domänen.') Die Desoldung der Deamten mit Landleibe batte längst

aufgebort, an deren Ltelle wurden ibnen Katuralabgaben oder Leid gezablt.

Der kürst, nicbl im Desitze flüssiger Leldmittel, war gezwungen, seinen

Dedienten für rückständiges Lebalt ein Llück seiner Domänen in kfandsckaft

zu geben oder ibnen die Kenten aus einem Lnte zu verscbreiben.

Lo babnte sidi ank diese weise jene Kniwickelung an, die das ganze

Staatsgut bedrobte und es in den Desitz der meist adeligen Leidverleiber

gebracbt, wenn nickt spätere preulziscke Herrscker in ricktiger Lrkenntnis

diesem Übel in tatkräftiger, vielsack barter weise kinbalt getan bätlen.

Die Müblen geborten zu den beliebtesten kfandsckakten, da sie die

Zinsen oder Interessen, wie man damals sagte, des Ausleikekapitals am

ersten und besten wieder aufzubringen sckicnen. In der Kegel kälteten

mebrere Lläubiger ans einem Werke und genossen anstatt der Zinsen die

Mükleneinkünfte. Dlieb das Werk dabei in Administration der landesberr-

ticken Deamten, so war der Lläubiger weniger günstig gestellt. Denn,

batten Deamte nock ikre Desoldungen aus der Müble zu decken, so duckten

diese zuerst an sick, so dak der Lläubiger meist leer ausging. Desser

war es für ibn, wenn er das kfandstück selbst in Nutzung batte. In diesem

Kalle scklug er nickt nur seine Interessen beraus, sondern konnte nock
manck anderen bübscken Dorteil kür sick erwirlsckaften. Die lockere Kontrolle

damaliger Zeit ermöglickte ibm dies.

Der kffekt ist aber in allen kälten derselbe gewesen. Dem Landes-

berrn wurden seine besten kinnabmcquellcn entzogen. Die meisten Müblen,

küi- «Iis klsrk ü. IZ. <I»z Detter.

2) 2^sltsn a. L. Lsiss 9 tk.
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c!ie wir gegen Lncle cles 17. Jabrbunclerts in Nlanäsckakt tinclen, sincl sckon

unter cler alten Lancloskerrsckatt vor 1609 ctarin geraten, wie sicli ans cier

unten angetübrten Übersickt erseben läbt. Nesonclcrs ctie Negicrnngszeit

cler letzten, sclnvacksinnigen herzöge ist cier „verclerb nncl Untergang cier

Lancie" gewesen, alles geriet in Herta», nur clic Mackt cler Lläncie wucks.

Unter clen neuen Lanclesberrcn kanci in cler ersten Nälkle cles Jabr-

bunclerts eine weitere verpkänclung nncl versckulclnng statt, in cler zweiten

wircl clann clas allmäblicke Vurckclringen einer Netor>n bemerkbar, ciie ciann

im tolgenclen Jabrbnnclert erst c>icigü>tig mit Nrtolg zum Nbscklub gekrackt
worclen ist. Vak sick aber cler neue Lanclesberr sckon balcl nack ciem

Nrwerb cler Lancier um clas Vomänenwese» zu künimern begann, zeigt

ciie Visitation von, Haine 1617. Vock ciie nickt gelöste Nesitztrage cier

Lancier, ciie tolgenclen Kriegszeiten cirängten alle etwaigen Netormgeäanken

in clen Nintergruncl. llie Kinanzkalamität cier brancienbnrgiscken Kurkürsten

brackte nock ma>ccke Müble in ciie Näncle cier Lläubiger, selbst cier grobe

Kurkiirst sab sick in seiner Notlage zu ckesem Mittel gezwungen, völlige

Verankerung von Vomänenstücken kanci zwar statt, aber sie gekörte clock
zu clen 8elte»beiten.

Vie aut clen IKüblen baktenclcn Kapitalien wuärsen, je länger mit einer

Ketorm gezögert wnrcle. Minsen unä ?ugzinscn wnrclen Zinn Kapital ge-

scklagen ocler ciie Ntanclsckatten, was bei clen einträglicken nncl gesuckten

IKüblen okt cler Kall war, ciurck eine neue böbere verptänclung wiecler ein-

gelöst, eine IKetbocie, ciie „seit langem als clas »an plus ultra finanzieller

tveisbeit gepriesen wurcle."'j

Kackstekencles verzeicknis, ciem niebrtack erwäbnten Lagerbucke ent-

no>nmen, zeigt tür clas Nnäe cles Jabrbunclerts ciie versckulclung cler einzelnen

Werke unter Nngabe cler Nöke, Zeitclaner uncl cles Namens cles Ntanclträgers.

Kenlei Häräe.

IN üble zu Lamen: clessen Ninkünttej>4l Ntr. 36 Ztb.j sincl tür >299 Ntr.

Interessen 1652 4. Oktober ciem Vbristmeister Nocl versckrieben worclen.

1691 betrug ciie Lckulci 2999 Ntr.

Not uncl IKüble zu IN üb Iba» sein llaraut kamen

1538 5. Novbr. t299 Lolclgl.

1574 8. Juni 899 Ibal. geböbt,

1588 12. März 159 Ntr.

1593 12. März 159 .,

8a. 1299 Lolclgl. 1199 Ntr.
llem von cler Neck zu Neck tür 2699 Ntr. versckrieben.

v HasKsu s. a. 0. V. 493.



Hilsin gsmüble, auf die Kinkünlte sind dem von d. Keck zu Lourl
als rüdiständige Kesoldung versdirieben worden.

1604 200 I^Iiein Loldgl.
IS03 267 .,
1660 10. da». 800 Ktr. geböbt;
1666 wurde das Kapital nodrmals geböbt.

Kecke rdingsmüble wurde 1662 7. Kugust kür 4000 Ktr. werbe-
gelcler so lange verpfändet, bis sicb ciie Leider mortifiziert baben würden.

Kröbstin gsmüble wnrde dem Hob. v. d. Kedr 1643 für 700
Loldgl. — 376 Ktr. verpfändet.

Kettelmüble an dobann IKolingpasseu verpfändete
1643 kür 400 Loldgl. ^ 600 Mr.
1676 böbte 100 Mr. llrost Kriedrick von d. Keck
1697 böbte dessen Zcbwiegervater 100 Mr.,

ex post wurde die IKüble wieder eingezogen.
1671 an den von Kebeim erblicb verkaust.
tNüble zu Langscbede, dem von Kettler 1631 kür 2400 Mr.

verpfändet.

Nentei Lockium.
KulxmUble zu Kocbum:

1676 300 Klr. von der Kircbe zu Kocbum ausgenommen, dafür zu
5°/g — 16 Mr. daraus oersckrieben.

1649 12. Oktober kür ein altes Kapital mit den Minsen 2600 Mr. dem
von Hugenpotb verscbrieben.

1690 bakteten darauf 3760 Ktr.
tKüble zu Lastrop:

1668 dem v. Komberg für 400 Ktr. 20 Ktr. daraus verscbrieben.
1668 dem Kickter Kordelius für 600 Ktr. 26 Ktr. daraus verscbrieben.

kentei Mankenstein.

Oie balbe Weiler IKüble:
Lamstag nacb triuni reZum dem Kertram von Lützeuradt für 2600

Loldgl. Kapital 126 Loldgl. verscbrieben.
1661 betrug das Kapital 4126 Loldgl.
1663 slv. November) erköbte von Zgberg zu Llgsf das Kapital zu

6200 Ktr. und übernabm die IKüble.
1690 ist ein v. d. Kedr Manciträger.

IKüble zu Klankenstein:
1693 1000 Loldgl. von dem von Heiden aufgenommen, dafür ver¬

scbrieben 49 Ktr. 39 Ltbr. 6 Mg.



— >23 —

Mükle zu Lprockkövel:

1592 s!4. Aovember) für 1299 Atr. dem v. werenstrassen 5°/^ draus
versckrieben.

Mülile zu Lck werte: es Kakteten clarauk seit

1533 25. Huli 1499 Loldgl.,

1691 >2. kugust 399 Loldgl.,

1679 24. April 791 Air. 46 Llbr. an rückständigen Minsen.

Die Afandsckakt stand kei dem von der Mark zu Dilligst, Drost zu
Lckwerte.

Kentei Damm.

Die Müklen zu Aamm; darauk standen

1999 Loldg. des Dr. Aeinrick Aottgieker;

848 Loldgl. des Albert Lbersckwein;

Diesen beiden sind 56 Loldgl. darauf versckricbcn worden.

1676 sind 3699 Air. vom Aentmeister Ludooici zum kekut militä-

riscker Lacken ausgenommen worden.

Kentei wettert)

lAükle Zu Wetter, dem von Daerst daraus versckrieben: 6 Malter Aoggen.

Mäkle zu Aagen

>543 kür 312 Air. dem Tackenberg 17 Malter Aoggen versckrieben.

1577 kam dies Kapital an den Aickter Loding.

1576 kür 2599 Atr. verpfändet an dacob v. Aürstenberg.

1699 kam die Akandsckakt an den Amtmann v. Aomberg.

1662 3958 Air. vom Leneralmajor von Loetz kinzugekügt. Dieser

bekam die Mükleneinkünkte und den Zeknten aus Lprockkövel.

kentei Altena.
Mükle zu Altena:

1585 17. Zun! 599 Lolclgl. von dem Drost von Altena Laspar Lappen

aufgenommen.
1533 27. März zu 1875 Atr. erkökt.

1595 mit 454V4 Atr. gekokt.

1691 ein Aest an Dienstgeldern 643^ Atr.
1615 der Drost von Dverlacker kat die pfandsckakt erkandelt und mit

1997 Atr. gekokt.

1699 kälteten darauf 2968^ Atr.

Aöpelskeimer Mükle:

1582 die Linkünste dem Ltepkan von Aeukokk kür 399 Loldgl. ver¬

pfändet.

') 1645 ist äss Mn^e ^.mt 4Vstter insl. 6. Uüklv kör 49999 A.tr. a» äsn
Drost vor> 4VittAsllstsin verpkö.ndst vrorden.



1584 mit 100 Mi-, gekokt, ciie zum ltammergelci cler Herzogin Odilia

gekolumen sincl.

1671 ist cler Mancischillmg restitniert woräen. Dagegen kästele clas

Latsgekalt eines von Denkoff von 1640—1662 — 33S0 Dir. clarank^

Mükle zu M e i n e rz k a g e n:

125 Mr. waren einem Peter wever cirans verschrieben.

Itakmecler Müklcl

>509 clie Dinkünkte einem von Denkoff für Dmtsbechennng verschrieben.

IZrenscheicler Mükle:

187 Dir. 26 Ltbr. waren einem Ikamas nncl Lrüters äraus ver¬

schrieben.

Dersevoercler M Utile:

1420 Dberkarci v, Dcukoff 40 tZolclgl, claraus vorgeschossen.

1581 200 Mr. gekokt.

Kentei Plettenberg unä Neuenraäe.

p >ett en b e r g er MUkIe: 'l

1676 clem von Pleitenberg lür 700 Mr. 35 Mr. verschrieben.
DeuenraclerMUkle:

1509 von Dolkuar zum Dencnkoff 200 tZolclgl. aufgenommen. Nach¬

träglich sincl weitere Kapitalien vorgeschossen worclen. M'ickstänclige IZe-

solclung, Lankosten zum Dmtskause katien claselkst veranlakt, ciak clem

Dmtmann alle tntraclen cles Mutes, Mükleneinkünlte, keimten, pisäierei,

Mast, Dienste, Leeclen teils in Erbpacht teils anticretice verschrieben waren.

Nentei Isertobn.-I

Die 5 Müklen zu tserlokn wnrclen 1515, 1513, 1527, 1532, 1542,

1543 mit 3800 Lolclgl. an Hermann v. Lnsen verpkänclet.

1611 bat Dieclrich v. Doerlacker mil 3800 Ltrn. gekokt.1

Die ?cit, in äer clie meisten Müklen in Zchuläen gerieten, sincl vor-

nekmlich clie 70er nncl 80er Hakre cles 16. llakrknncierts gewesen, tu erster

Lillie müssen clie Dmtleute nncl Drosten Lelcl schaffen. Dclelige Lläubiger

bilcleten ciie Mekrzakl.

H ^.uob die übrigen Ilolllünsnstüolcs sind in Hunden der Plettsnbei-Aer
1653 sind sie durok den burlüislt. lüoininissur dobunn ?nnl I^ndcvig-, der 3868 Mr.

40 8tb. 6 ?1Z. dn?u Icrsditisrte, uusAölöst worden.
1652 sind dem v. Heiden ?n Lrnek ulls tiiinlcünfts uns Issrtokn ver-

ptundst 2nr ^btilZun^ von 14000 Mr.

Die vor 1609 unkAsnornrnsnsn Xupitutisn und die bis dubin lüelcstündiZsn
Minsen uul d. Oomünen in XIsvs-Nurk betrugen

347 529 Mr.
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Vie Lläubiger Kotten äie Müble entweäer in eigener Kutzung unä

Verwaltung, ocler sie belogen ciie Mükleneinkünste ganz oäer teilweise.
Letaleres ist offenbar lür clen vesitzer unä ciie Müble selbst clie beste vcr-

pfänäungsart, bei cler nämlick bestimmte Zinsen aus clen Einkünften zu

erbebe» waren. Ver Lrobe Kurkürs! wancite sie später bauptsäcklick an

unä sucbte aus äem Übersckusz womöglicb äas Kapital selbst zu amor-

tisieren.')

Vie Ertragnisse äer Müklen bätten selbst bei geregelter Verwaltung

Kapital unä Zinse» nicbt äecken können. Vie lverke waren auf äem beste»

Wege, in äauernäen Vrivatbesitz überzugeben. Zinige väelige batten auber-

gewöbnlicb kobe Lummen auf äen Vomänen. Lo batte ein v. ä. Keck 1694

versckreibungeu von 13867 Ktru. in Härmen/) Vie Zerrüttung äes Vornänen-

wesens illustriert am besten äie latsacke, äab, als 1661 auf einige Vo¬

mänen mit Konsens äer Ltänäe 12666 lir. für äie Hot'baltung aufgenommen

weräeu sollten, weäer innerbalb nock aulzerbalb äes Lauäes äiese Leläer

zu erkalten waren/) wenig oäer fast gar nickis ergaben Kleve-Mark kür
äie kurkürstlicke Kamnierkasse. Zur Leneralkammeretat vom 36. äuni

s>6. vuli) 1664') beikt es bez. äer westlicken Länäer „äa weiset äie Keilage,

äab äabero nock nickts bokken ist, auker äen Kbeinzöllen". Ver summariscke

Kammeretat zeigte für Irinitalis 1885/86^) kür Kleve-Mark

als Linnakme: 63 327 Ilr.

als vusgabe: 74642 „

an Lckuläen: 2377 666 „

1676 wuräe sckou geklagt, äab äie 3 Kollegien zu Kleve nickt mebr
aus äen 22 vmtern äer Länäer besoläet weräen könnten, vis äie Kam-

Mission um 1696 ikre lätigkeit begann, waren äie Vomänen so zer-

Die Bensiooen von äen Kapitalien, kür äis äsn Krgäitorsn äaüresrsotsn
vsrsotrrisdsn, varsn unbs^ulrlt unä 1632 an^ssoüvroUsn auk!

kür Kleve 141446 Ktr.

„ ltlark 4739 „
von 1632—1652 sinä sie Zevraoksen:

kür Klieve auk 246 725 11tr.

^ Mnrlc ^ 35364 „

8». äer alten 8okuläsn 1275797 Rtr.

Die neuen, naok 1669 gsruaokten, Lokuläen bstruZenr
646964 Rtr.

v ok. unten.

-) Berlin, Vslr. Ltaatsarek. Rsp. Ü4urlr. XXXIl. X. 12; vsrKl. äis ,4n-
inerkunKsn äer vorkerAekenäen Leiten.

Hasltsn a. a. O. Leite 946.

Br^siZ a. a. O. ^.Ictsn X. 26. ok. auok X. 19.

5) ebenäa X. 33.

s



splittert, dab sie nickt mebr cke Lesoldung der IZeamten aukbrackten/j I68S
waren cke Kammersckulde» gestiegen auk

2300000 Mr. oder 23 lonnen Lold,
die rückstänciigen Zinsen auf

I 100 000 Mr. ocier lt lonnen Lold.')
Vie Hälfte äer Lläubiger bekam weder Kapital nock Zinsen. Vie

genannte Kommission batte beim Leginn ibrer lätigkeit mit mebr als 1000
vkandbaltern uncl Kreclitoren zu tun. Vazu berrsckte beillose Verwirrung.
Lläubiger uncl Kapitalien waren verdunkelt, alle näberen Verkältnisse ver¬
worren. Kein Land der preubiscken Monarckie war so mit Lckulden über¬
laden als Kleve-Mark.

Line Kinanzrekorm war dringend nötig, dringender als sonstwo in
dem Kurfürstentum. Lckwieriger war sie auck als anderswo durck die
territoriale Londerstellung, die sick Kleve-Mark auck auf finanziellem Le-
biete lange zu wabren wubte.

Vie Zeit, die durck die Kekorm ausgefüllt wurde, können wir datieren
vom Znde des 30jäkrigen Krieges bis 1722, dem markanten Zabr für
vreubens innere Verwaltung.

In vorbergebender Zeit sind nun auck sckon Ansätze zu einer Znt-
last.ung der Kammergüter gemackt worden, dock mit wenigem Zrkolge. Ver
Vertrag vom 8. März IS0> 1 bat insofern IZedeutung, dab die Verpfändung
und veräuberung von Kammergütern nur nock mit Zustimmung der Land-
stände gesckeben sollte. 6 Käte des ständigen Aussckusses mubten ibre
Lcwilligung erteilen. IS93 wurden ebenfalls Mabnabmen über Lckulden-
regulierung getroffen. Lckwarzenberg später widmete sick mit Ziker und
Znergie den zerrütteten Finanzen. Lckwierigkeiten seitens der Ltände ver-
eitelten in der Kegel alle Lesserung. Lie verspracken zur Abtragung der
Lckulden, besonders der bis 1609 gemackten, beizutragen/) aber ibre ver-
spreckungen lauteten so allgemein und bedingungsweise, dab sie von einer
verwirklickung nock weit entkernt waren/)

Ver erste Herrscker jener Zeit, der sick mit Märien einer Kekorm

trug, war Kriedrick lvilkelm. Hat man von den Hörsten jener Zeit be-

bauptet, sie besckäktigten sick mebr mit dem Kriegswesen als mit der Ver-

waltung, so gilt dies nur in besckränktem Mabe vom öroben Kurfürsten.

Zr war auf dem Lebiete des Krieges zu Hause, aber auck das der ver-

waltuug war ibm nickt fremd. Volks- und Ltaatswirtsckaft batte er in

H Ksi-Iin, Leb. LtÄ^tsarob. Rsp. Läsve XOIV. X. 4.
2) Lsrlin, tlsk. LtÄstsarok. ksp. Xlsvo XVIV. X. 2.
3) v. IZasttsn ». a. t). Leite 9.
v Rsoese 7. 1632.
^1 v. Lsekten s.. ^ V. Leite 66.
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seiner vugend bei äen Liederländern kennen gelernt. Im vergleich mit
Kriedrick tvilbelm I. muk man freilich stets beachten, dab der Kurfürst
unter ganz anderen Ledingungen tätig war. Im Innern gebemmt und clurch
äubere Angelegenkeiten abgelenkt, konnte er nicht jene Krkolge erreichen,
wie seine Nachfolger. Hoch ibm vorgearbeitet zu baben, bleibt sein Ver¬
dienst. Vie Reorganisation der Finanzen blieb dem Kurfürsten freilich
Mittel zum Zweck, sie sollten ibm die leeren Kassen wieder füllen, sonst
konnte er keine europäische Kolitik treiben.

Kür Kleve-Mark war in dieser Hinsicht die Anwesenkeit des Kur¬
fürsten im Lande von Herbst 1646 bis Krükjakr 1636 bedeutsam. Mit
der Levision der klevisch-märkischen Kinanz- und Vomänenverkältnisse
betraute er „als aukerordentlichen Kommissar"') den Leb. Kalb Kk. Horn,
der für eine besondere Kinanzkapazität galt.')

Vas Lückgrat jeder Verwaltung bilden gesunde Kinanzen. In dieser
keziekung war der Kürst damals abbängig vom Ivoblwollen der Ltände,
besonders in Kleve-Mark war das ständische verfllgungsrecht ein aus-
gedcbntes. Aus eigener Kratt konnten sich die Vomänen nidit aus der
Verschuldung retten, darum mubte die auberordentlicke Hülfe der Ltände in
Anspruch genommen werden. Viese aber war nicht leicht zu gewinnen.
Entsprach schon die Legelung der Verwaltung im kurfürstlichen Linne nicht
den ständischen Interessen, so widerstrebte die Leorganisation des Vo-
mänenwesens in der beabsichtigten Korm ibrenlendenzen geradezu, da ibre
Ansprüche durch sie beseitigt wurden.

Auf den Landtagen trat ibnen der Kürst in der Korm eines Littenden
entgegen. Vie Ltände gewäbrten oder versprachen, nachdem der Landesberr
zuvor ibre Aravsmina") angebört und ibre Krivilegien bestätigt, eine gewisse
Eeldsumme, doch nicht zur freien Verfügung, sondern ein Ausschub, oft ganz
oder doch zum gröbten leil aus ständischen Veputierten zusammengesetzt,
sorgte für die Krbebung und Ausgabe der bewilligten Lumme, vorzüglich,
dab sie nur kür den Zweck aufgewandt wurde, für den sie bewilligt war/)

Vie anderen Leckte, die die Landslände sonst am Kammerwesen im
17. dabrbundert noch geltend machten, rübrten eben aus dieser finanziellen
Ltellung ber.

H et. Leite 164. Isaaosoün die Itesorm des Icurk,-lzrandsul>z5. Xammsr-
Staates. ^.nm. 2.

2) Dasttsn a. a. V. Leite 463.

^.ls soleks vvisdorüolen sieb die DorderunZ, die "Kruppen 2u entlassen
und die KestunAsn 2u demolieren.

lZssekvsrds der Ltände 28. ^.pril 1649 an den Klurlürstsn, dass seit

1641 einige liunderttaussnd aus den Domänen, ^'a gan^e Remter, 2u andern
^^sebsn als d. Unterhalt des Ltaats im Dands verwandt, versetzt u. vsrseksnkt

seien, (llasktsn a. a. <4. 469.)

s«
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Obne ibr vorwissen und kewillignng sollte damals keine IKüble»
überbaupt kein Domänengut „beschwert, verpfändet oder veräukert werden";,
clie Domänenkommissionen dursten im Lande nur mit ikrer kewillignng
tätig sein, Keckmung mubte ilmen gelegt werden. Hie Lrbverpaddung de-
durfte ibres Konsenses. I66S wurde ein stattgebabter verkauf, zu ciem
clie Kitterschaft allein ibre Zustimmung gegeben batte, kür nicht gültig an-
gesellen.') 1678 machten clie Stände Schwierigkeiten, als mit einem von
Krabeck ein Austausch von IKüblen uncl Domänenböfeu vorgenommen wurde/)

Zm 13. Oabrbundert waren diese Vorrechte gänzlich beseitigt. Ver
Kurkürst strebte naturgemäb clabin, äiesen Zinsluk cier Stände zurückzn-
cirängen. So wurde bezeichnender weise schon 1661 im Konzept, ent-
kaltenci clie Ksaudverschreibung der Weiler Müble bei dem Kassus „also
baben wir und Unsere Landstände" die 3 letzten Worte vom Kurfürsten
gestrichen. 1678 wurde der klevischen Kammer aufgetragen, den Landständen
mitzuteilen, dab es sich nicht geziemt, Sachen, die der Kurfürst durch seine
bestellten und beeideten Käte babe untersuchen lassen und selbst approbiert
babe, in dieser weise zu bindern/) Doch sich ganz des ständigen Diu-
slnsses zu entledigen, gelang dem Kurfürsten nicht, wenn sich auch seine
Stellung zu ibnen seit 1666 zusebcnds günstiger gestaltete.

Die Landtagsrezesse vor dieser Zeit, die sich mit der kesserung des
Kammerstaates bekabten, und in denen der Kurfürst weniger günstig abschnitt,
stützten sich alle auf „eine Zwischen dem Herzoge und den Ständen ver-
glichene Vrdonanz" vom Oubre 1561.

So auch der Landtagsrezeb vom 9. Oktober 1649. Die Wiederber¬
stellung des Kammerstaates sollte in Angriff genommen werden, und die
erwäbnte Vrdonanz wurde dabi» erläutert, dab die „klevisch-märkischen
Vomänengüter und Cinkünkte, Oabrgülten, Kenten etc. nur in kenntlicher Kot
und dann auch nur mit kewilligung der Laudstände fernerbin alienirt, ver-
pfändet oder vergeben werden dürfen und verschiedene verpfändete Amter
wieder eingelöst werden sollen"/) Kur in Kälten dringender Kot kann die
Kegierung die Domänen und dann nur bis zu 10 009 Ktr. belasten/) Das
Zustimmungsrecht der Stände wurde ausdrücklich bervorgebobcn und
betont, „dab kein Amt oder kedienung obue landständische kewilligung mit
Celd künftig beschweret, die wirklich damit belegten aber wieder davon
befreiet werden sollten/) Diese landständisdien kesugnisse entbielten die

V (Isk. Ztsstssrek. Berlin Bsp. XIsvs XI. X. 2».
doli. Stsstssrob. Berlin d. Batli. R. 34. X. 4.
ob so äs.

4) Lootti. X. 204. Z 2.
sbsnäs. Z 6.

°) ebsnäs. Z 9.
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folgende» Rezesse in äbnlickem Wortlaut. Line Derbütungsmakregel bildeten
sie nur in bcscbränktcm INake; sie verloren ibre Wirkung, wenn das
stäudiscb-adelige Interesse selbst in präge kann

positiv wurcle clamals bestimmt, dab zur lilgung auf 8 Hakre Lteuern
zu 4000 Dir. aufgebradlt würden.') Die Lrkcbung gcsdrab durcb land-
ständisdie Empfänger nncl nur cler Landsdrakt braucbte clarüber Decbensdlakt
gelegt werden. 600 000 Dir. stellte man für spätere ?eit zu demselben
Zwecke in Dussicbt.-)

Oer Landtagsrezek vom 14. Oktober 1653'1 entbielt ciie gleicben De-
Stimmungen, erköbte ciie erwäbnten 4000 Dtr. auf 6000 unci bestimmte ciie
Domanialeinkünkte zur Lesoldung cies Kurfürst!. Ltattbalters, der IZeamten,
zum Unterkalt cler Domänen uncl anclerer Lauten, clen Überscbub jedodi zur
lilgung cler 8cbuldenl)

Diese Deform wurcle vielkacb gebemmt clurcb clas sog. Indigenatsrecbt,
clas clem Kurfürsten sebr erscbwerte, ciie Pläne in seinem Linne zu ver-
wirkliciwn. Diu Dusweg zur Umgebung cies bestellenden Decbtes kancl sidl.
Leute, ciie clas kurkürstlicbe Dertrauen genossen, sandte priedricb wilbelm
als a u b eror d e n t l i di e Kommissare ins Land, zu eigentlicb märkiscb-
klevisdien Leamten wurden sie dadurcb nidlt gemacbt. dobann Paul Ludwig
war eine solcbe persönlidlkeit, bei den Landesbebörden und Ltänden eben
darum nickt gern geseben. Leine lätigkeit berübrte aucb speziell das
IDüklenwesenlj Die späteren Lpezialkommissionen und -Kommissare fanden
ebenfalls selten Lntgcgenkommen und Unterstützung seitens der provinzial-
bebörden"). widllig war in dieser Hinsicbi die Lrrungensdiast des Kur-
kürsten 1660, der zwar verspricbt, dak Degierungs-dustiz- und Dmptkammer-
sacken nur clurcb die klevisdi-märkisdren Däte besorgt werden sollten, aber
„dakernc einige Klüngel und Unordnungen entstünden, alsdan Unserm ob-
liegendem landestürstl. Dmpte gemeeb, einige Disitatores auf unsere Spesen
ins Land abscbicken und solcbcn Lebrecben mit Dinzuziebung unseres Ltatt-
balters abbelsfen lassen wollen".')

Dm wicbtigsten kür die IDabnabmen der polgezeit waren die Dezesse
von 1660 und 1661 ^). Unter dem Llndruck der glücklicben auswärtige» Politik
gefalzt, gaben sie eine positivere Dasis kür die Deform ab als kür die trüberen.

D Lootti. n. 204. § 15.
2) sbsodn. H 37.
s) Loodti. 219.
4) ebsmlü.. ß 7.
5) (leb. Lt».g.Is^rob. Lortin .^Ictsn der Dollc. R. 34. H. 4.
«1 ob 8t--Söts1sin.X-cp. VII.
^ Sootti. H. Z 15.
8) Lootti v. 262, 265.
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Hie 1649 in Nussickt gestellten 600 000 Mr. zur Nbtilgung äer

Kammersckuläen wuräen je!?! bewilligt unci nack verlaus zweier vabre

sollte mit äer Lrbebung begonnen weräen'1; clie Mark zwei vünftel, Kleve

cirei Künktel beisteuern, deiäerseits wurden deputierte gestellt, clie clas

Kekormwerk in clie »anä nakmen. Zn clie I?änäe ctieses dussckusses kamen,

äie eingelösten vkanäsckakten, nickt in clie kurkürstlicbe Verwaltung, clenn

äer Ertrag clieser Ztücke sollte wiederum zur Abtragung weiterer Lckuläen

clienen unä nickt zu Zwecken verwandt wercien, clie nack dnsickt 6er Ltänäe

nickt im Interesse äes lerritoriums lagen, wie clas z. ö. in ikren dugen

äie dusbiläung äer militäriscken Mackt war.")

die ertragrcicksten vkanäsckakten wollte man zuerst wieäer berbei-

zieben unä „mit äen Kreäitoren äer verlaukenen Vensionen balber zu

meistem Nutzen banäeln, unä äie, welcke am meisten ablassen, am ersten

bezablen"/) Zusammengesetzt war äer Missckuk aus Käten, KittersckaK

unä Ztääten. der Kezeptor unä äie deputierten wnräen eiälick verpklicktet.

äak äas öelä zu keinem anäeren Zwecke als bezeicknet ausgegeben weräe.^

die dbsckieäe von 1649 unä 1653 wuräen annulliert unä äem vom

14. dugust 1660 Leitung versckaklt. detrekks äer 600 000 Mr. bestimmte

äer Lanäesabsckieä vom 19. März 1661, äak sie wegen äer sckweren

Lasten äes letzten Krieges erst von 1665 an in äen vcrabreäeten lerminen

bezablt würäen.'l

Nack l?aesten°1 bezog äer Kurkürst in äem folgenäen Vakrzebnt pro

vakr ca. 110 000 später 130 000 Mr. aus Kleve-Mark. Veäock kür äie

Einlösung von domänenstücken wuräe nur ein geringes äavon verwanät,

äas Meiste ging für Merklingen, dnterbalt äer Iruppen, Vestungs-

bauten etc. auk.

dm äiese Zeit wuräen auck äie ersten versucke gemackt, aus äen

domänen selbst mebr zu erzielen unä äiese Leläer zur deckung äer

Lckuläen zu verwenäen. Nuk Lanslein geben äiese vorsckläge zurück.

durck eine einbeitlicke Negelung äes Zinskukes glaubte man äie ersten Lr-

sparnisse zu macken; äer Nezek von 1660 bestimmte ibn auk 5, böckstens

6 vom I)unäert.^ 5 Prozent war äie gewöbnlicke derecknungsart. „llst vou

äer srübcren Lanäesberrsckakt", so lautet äie Instruktion lür äie domänen-

d sbsnäs. Z 68.
et. Leite 127. 3.

Leotti n. 262. Z 68 e.

Leotti n. 262 ebsoäe.

Lvotli n. 264.

Desttsii s. o. D. 343. Diese ^.nxsbs ist aber 20 de2>vsits1n.
Dsstten a. ». D. 8. 946.

») Seotti n. 262 Z 2.



Kommission von 169V in cliesem Punkte, „clen pkanäkaltern uncl pensionarüs

per se ocler antickretice 10, IS, 20 bis LS Prozent versckrieben, so ist clas

gegen clie allgemeinen deckte uncl Keicksgesetze, in clenen nickt mekr als

S Prozent zugelassen wircl"'j. I6S4 waren nämlick ank clem Keickstage

wegen cier allgemeinen Verarmung cler Zinsräckstäncie auk l viertel cles

vetrages kerabgeminclert, clie Zaklung aut 10 Hakre gestundet uncl cier

erwäknte Zinssatz kestgesetzt.

Vie Vomänenstücke selbst sollten aus clen Hänclen cler pkanclgläubiger

genommen uncl zu äem wirklicken lvert ökkentlicb meistbietencl verpacktet

werclen; äer kerausgebrackte Übersckuk clann zur Veckung cler Lckulcien

clienen. vis 1663 katte man clen Clüubigern clie pkanclsckakten unberecknet

gelassen, seit 1663 beabsickligte man mit clen Ltücken cliese Verpackung

„bei äer Kerze", ci. i. ökkentlick meistbietencl, vorzuneknien. Auk clen

pkancikalter nakm man jeclock nock Küäcsickt. verstancl er sick bei

clem lermine innerbalb 2 Ltunclen selbst zur Gablung cles Höckstgebotes,

so blieb ibm clie pkanclsckakt. Ver Meistbietencle kam nickt in präge,

viele Keklektcmlen wurclen clnrck clieses vertakren vom vieten abgesckreckt,

cia niemancl äen ptanclträger, meist vermögencle Leute in clorliger öegencl,

zum peinäe Kaken wollte. Ks zeigte sick äenn auck, clak in clen späteren

Zakren 1669, 167S, 1700 clie gebotenen Lummen weit unter clenen von

1663 blieben. 1663 war eben clen IZewerbern clie erwäknte veclingung

nock nickt bekannt. Die pkancikalter bekielten clamals meist auck ikre

llbjekte uncl vergaben sie anäerweitig köker als sie selbst an packt zaklten.

Um clies zu verbäten, suckle man balcl ciuräi lverkoerstänciige clen wakren

Zrtragswert abzusckätzen uncl clen lnbaber zur Gablung clesselben zu be¬

wege». IZei äessen Halsstarrigkeit wollte man sick selbst clie nötigen

varmittel versckakken uncl clie Ansprücke cles pkanclträgers ablösen. Vie

Zaklung cler Zinsen an solcke Kreclitoren, clie auk Lrunä spezieller Zr-

kebuligsanweisungen lange Zeit im Lenusse gestanclen batten, sollte vor-

läukig suspencliert werclen, mit ancieren verbanclelte man gegen sokortige

vekriecligung über äen vacklalz rückstänciiger Zinskorclerungen unä am

Kapital selbst.

Vem groken Kurkürsten gelang es Irotzclem nickt, clie pinanzen in

Kleve-Mark in clem Make aukzukelken, wie es seine Absiebt gewesen war.

Vie siebenziger Hakre naknien ibn ancierweitig zu selw in Anspruck. Vie 1660

von clen Lanclstämlen bewilligten 600 000 Ktr. sincl 1678 nock nickt bezaklt,

uncl es sckeint auäi wenig, so wircl bericktet, Aokknung, clab sie balcl einkommen.

Unter clem vackkolger priecirick tvilkelms rubte äie Tätigkeit kür clie

Entlastung cler Vomänen nickt, im Legenteil wuräe sie im Anlange cler

K Leb. LtÄstsni-eki? tZsrlin, Rex. Xlsvo XO1V n. 2.
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Regierung äes leiten Kurfürsten minäestens ebenso eifrig fortgesetzt, wie
in cler letzten Zeit seines Vorgängers.

Hie Hauptaukgabe einer Domänenkommission,') äie in ciie erste Zeit
cler neunziger Dabre fällt, war es, in clieser Kicktung zu wirken, tbre
Tätigkeit so» uns etwas genauer besckättigen, cla ibr tatsäcklick cler meiste
Zrkolg besckieclen war; mancke Domänen wurclen äurck sie ganz ocler zum
leil betreit.

Hie Kekorm stockte am Lcklusse cles Dakrbunäerts. Hie Leele uncl
cler Leiter cles Werkes Doäo zu tun- uncl Kngpbausen batte 1093 infolge
cles Lturzes Danckelmanns seine ertolgreicke Wirksamkeit einstellen müssen.

Die lätigkeit cler genannten Konimission war ziemlick erkolgreick.
Ks wuräen ibr eben seitens cler Ztänäe nickt mekr so viel Zckwierigkeiten
gemackt wie zuvor, wenigstens wurclen ciie lanclstänckscken Vorstellungen
nickt mekr in clem Wabe beacktet als einst. Duck batte mit Zustimmung
cler Lancisläncle uncl nack gemeinsamer Festsetzung »es Programms äie
Kommission ibre Tätigkeit aufgenommen.^

Die von äer Koinmission verwanclten lilgungsgeläer sollten teils
vom Lanäe aukgebrackt teils äen Linküntten äer Domänen entnommen
weräen. Die Domänen wurclen nack ikrer Zrtragskäkigkeit taxiert, uncl
äas Resultat verglicken mit clem (Zemitz, äen cl^r ptanäinbaber o äie eon
troctus gekabt. Hatte äer ptanägläubiger nack Dnsickt äer Kommission
mebr als äie Zinsen seines Kapitals genossen, so wuräs ibm äies plus
am Kapital gekürzt, so äak äies jetzt sckon ganz oäer teilweise mortifiziert
weräen konnte. In äen meisten pällen kam äies vertabren zur Dnwenäung;
selten erbielt äer (Zläubiger sein Kapital ganz restituiert.

Die Drt, Drsacke unä Dmstänäe wuräsn von äer Kommission unter-
suckt, unter äenen äie Dersckreibung stattgeknnäen batte; eine sckwierige
Zacke, wenn man beäenkt, äab äie Zabl äer Kreäiioren 1000 überstieg.

') Oer lali^ksit ausssroiäsnttioksr Domänsnkoinmissionsn bslisbts man
sieb Zsraäs kür Läovs-Nark nu bsäisnsn, selbst äann nook, als 1308 äis klsvisobs
^.mtskammsr von äsr HsZisrunA abgetrennt unä sstbstänäig untsr äis Hol-
Kammer gestellt vuräs. In ibr varsn äis partikularlstisob-tsrritorial-stänäisoken
Regungen nosk niobt völlig erstorbsn, unä mit Rsokt vermutete man, äass sis
manobs Rsusrung niobt mit äem nötigen Rilor vollltibrsn viiräs.

D Rur^ vor äen Vsrbanälungsn kierüdsr 1780 battsn äis Ranästänäs
lolgsnäon Vorsoblag getan. Lis varsn srbötig gsgsn Ilsbsrlassung äsr Kur-
lürstliobsn Domänen aul 12 äabrs äis Dekältsr, äis äarauk baltstsn, „unä vas
sonst unumgängliok nötig" ab?usükrsn, Zobuläsn unä Rapitalisn ^u bsizablon
äai-u noob 20000 Rtr. Mkriiob an äsn Rurlürstsn ?!u lislsrn. 1783 visäerboltsn
sis äsn Vorsoblag unä ermässigtsn äabsi äis Deborlassungskrist auk 6 äakrs.
^um Resten äsr Domänen aber kam ss niobt bisrsu.
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Levor äie Kommission in äen Desitz äer Dersckreibungsäokumente kam,
wuräen ott enälose Dcrbanälungen gepflogen. Denn auf gütlickem Wege,
so war ibr vorgesckrieben, solite womöglick äie Einigung zu stanze konnnen.
Die, welcke Kückstänäe äes Lekaltes zu toräern batten, wuräen vor cier
Hanä ?ur Kube gewiesen. Den Krlragswert jeäer Mükle suckle man festzu-
seizen. Zn zweifelbakten Bällen übergab man äas Werk clem Kentmeister
„zu kolleklieren" Kingetausckte ocler sonstwie veräußerte Ltücke wurcien
wieäer kerbeigezogen.Die Lläubiger cmä pfanäkalter mußten sick über
ikre Ansprücke ausweisen, „sick qualifizieren", wozu ciie wekrkeit aber
wobl nickt imstoncie war. Denen, äie äieser Leäingung nackkamen, wuräen
ibre Tensionen ex csss-c csmsrsti bezablt. wer aber seine Ansprücke nickt
gleick äokunrentiere» konnte, äem wuräe zur Dualikikation eine Krist gesetzt.

Die Liquiäation stieb auf viele Lckwierigkeiten. Mancke batteu ibr
Kapital vier- bis fünfmal genossen, anäere äagegen weäer Kapital nock
Minsen. Die Ansprücke äerer, äie, ibr Kapital wieäer zu nebmen, sick
mebrmals geweigert batten, bekriecligte nian erst an letzter Ltelle. Zuerst
wuräe äie Lacke mit äen Kreäitoren, äie augenblicklick in Änserbebung stanäen,
geregelt, äen anäeren stellte man baläige Regelung in Aussickt.

Die Krbpackt bot oft einen gangbaren weg zur Kinigung'j Dennock
entspannen sick in mancken Kälten langwierige Prozesse.

Don äen genannten II lonnen Lolä Lckuläen wuräen 600000 Ktr.
zuerst in Angriff genommen, äavon gleick 200 000 Klr. kür tot gerecknet.
Auck äen Kest 400 000 Ktr. sinä in äen äabren 1691 —1698 bezablt
woräen aus äer Lanärentei:

2S4763 Ktr.
aus äem Lrtrage äer 22 Amter: 100963 „

La.: 3SS726 Ktr.
Ks bleibt 1793 äer Kestbestanä von:

44 274 Ktr.
Dieser sollte so lange verzinst weräen, bis er abgelegt weräen konnte.

Dur wenige wüblen sKettel-, Hammer-, Dnlx-, Lastroper-, Dlanken-
steiiwr- unä plettenberger-wüble) wuräen infolge besonäerer Dmstänäe von
äieser Kekorni nickt berübrt.

Da mancke Illabregel äer Kommission eine gewisse Härte in sick
scklob, so ist äer wiäerstanä, äe» sie kanä, leickt erklärlick. Die Lravamina
äer Ltänäe lauteten, äie Kommission babe ibr Keglement übersckritten unä
sei mit äen Kreäitoren zu bart umgegangen.

H ok. Xap. IV S 1.
so äis perroutation mit ctsio v. Lrabsotc kür nnAÜtdiA erblürt.

H ok. IV Z 2.
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Demgegenüber balle die Kommission aber auch Hrkolge zu verzeichnen,
ketrugen äie Kammereinkünfte von 1686—1690 jäbrlicb ca.

11 — 17 000 Hr.,
so mucksen sie in den folgenden dabren sichtlich:

1691—92: 234S8 Ilr.
1692—93: 33 065 „
1693—94: 43 427 „
1694—9S: 47 935 „
1695—-96: 49802 „
1696—97: 53 162 „
1697—98: 65 000

Hübrten nun die neunziger dabre diese Hinanzretorm nidil zu Hnde,.
so kam sie docb einen guten Lcbritt vorwärts. Leider änderte sich das
Lild in der folgenden Zeit, ein Ztillstand, sogar ein Kückscblag erfolgte.
Hrst Lriedricb wilbelm bracbte die Lache zur Dollendung, beseitigte die
Lcbulcienlast gänzlicb und scbakkte die Lrundlage kür eine ertragreichere
und aussicbtsvollere wirtsdraktspolitik, die uns bereits im vorigen Kapitel
beschäftigte.

Z2.
Oie finanzielle Bedeutung der Mülilen im Bomänenetat

des 18. Zalirliunderts.l)
im 18. dabrbundert bildete die Domänenwirtschaft nicht mebr die

ausschließliche, wobl aber noch die zweite Hauptstütze der Ltaatskinanzen.^
Die durchgebildeten Htats seit Friedrich wilbelm I. schaffen kür dieses

Dabrkundert größere lilarbeit und gewäbren einen tieferen spezielleren Hin¬
blick in die Domänenwirtschaft als im vorbergebenclen, wo noch alles im
werden stand, und uns die Lcbulden mebr beschäftigen mußten als die
positiven LinkUnkte. wir werden versuchen auf Lrund der Htats ein zablen-
mäbiges Dilc! von der Ledeutung der Illüklen in dieser Hinsicht zu entwerfen.
Zur besseren Illustration sind vergleichsweise den wübleneinkünften die
Hauptpacbterträgnisse jeder Kentei gegenübergestellt, wir verfolgen die
Zablenangaben durch das ganze dabrbundert und erkennen an ibren
Lcbwankungen am besten den Hinklub, den die verschiedenen getroffenen

Berlin (Isk. Ltsntsnrek. Rex. Xlovs IXXIII n. 1,2. XOIV n. 16z
OXXI 8set. n. 2,4;

skend» Bep. l^lurlc XXI n. 1—27; XXII n. 1—14; XXIII n. 1—34;
XXIV n. 1—25; XXV n. 1-13; XXVI n. 1—11; XXVII o. 1-20; XXX n.
XXXII n. 3, 6. 13; XXXIII n. 2; XXXVI n. 4, 5, 7; 0X0 n. 3, 12, 15, 19;
(XXX 8vet. III. n. 23—56.

2) 8tsusrn und Ooinünsnsinkünltö kielten siek unter ?rd. Villi. I die
VnAs (Lokinollsr Ilozrisee und Ilntsrsnok. 8. 171).
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Mabnakmen, wie clie Ztakkelsteins, äie packtungsmetkoäen, äie Kriegerisiken!
Zeiiverkältnisse u. s. k. in clieser Wicklung ausgeübt baben.

km pnsäiluk an äie Einkünfte weräen clie Ausgaben äer Müblen,
clie Lau- uncl vnterkaltungskosten, erwäknt. Venn clie Müklen erkoräerten
ja von allen Vomänenstücken solche am meisten.

Li» Vomänenetat äes t8. äakrkunäerts setzte siä, kür äie Lraksckaft
Mark aus 4 Paupteinnakmegruppen zusammen. Ls waren äies:

1. Zinnakmen aus clen Kammergütern, clarunter sollen clie Zeknten,
Pinkünste aus pisckereien, Lanäzölle etc. puär unsere MUklenerträgnisse
geKören kierker.

2. Zölle uncl Licenten vom pkein, von cier pukr unä Lippe.
3. Ertragnisse cier wäläer, polzgefälle, äagä- uncl Mastgeläer.
4. Zxtraoräinäre tntraäcn, äaz» Lrücktengeläer, Leläer aus Leib¬

gewinnen u. s. k.
Vie Ltats vor 1721 sinc! nock nickt clurckgebilclet, geben wokl äie

penteieinnakme in Zumma an, berücksiärtigen aber äie einzelnen Posten
nickt. 8o gewäkren uns z. L. äie Kammeretats von 1697—1723 keinen
vuksckluk über äie MUkleneinnakmen an sick. Vie angekükrten Linnakmen
äer Müklen unä äie Zummen äer l?auptpackl äeckten Sick natürlick nickt
mit äem, was eine Pente! in tvirklickkeit aukbrackte, z. IZ. sinä viele Un¬
kosten bereits in pbzug gebrockt, äie im Ztat keine Lerücksiärtigung mekr
kinäen. pur wenn eine Pente! in Väministration stanä, wuräe äer reinere
Zrtrag ersicktliär. pür äieZeit äes siebenjäkrigen Krieges keklen äie Ztats
teilweise. Ls sinä keine neuen angekerligt, äa äie Leamten mit Kriegs-
bez. pinanzsacken überbaust waren, zuäem äie sckwierige Passage eine
Zntsenäung naär äer Zentralstelle unmöglick maärte. Vie penteien stanäen
in äieser Zeit in äer tscite verlängerten Zeiipaäit oäer in Läministration.

pentei Kltena, Plettenberg, lleuenraäe.
Vie Zinkünkte vor t72l waren:

Ktr. Ltb. pfg.
vltenaer Mükle . . . . 4SS S — l 722 bekommtpeinrick v.Viest
pöppelskeimer Mükle . . IIS — — äie 3 penteien. pür Penlei
Lrensäieiäer MUKIe . . S2 SS — Plettenberg will äer biskerige
Meinerzkagener MUkle 69 8 — päckter prk. v. Plettenberg
pakmeäer MUkle . . . 71 S8 — clen vnscklag nickt erfüllen.
pus ä. Zwang Lreckerkelä 26 — — Vie Lauensckeiäer M. ist bis
Lauensäreiäer M. incl. I?ok 102 33 3 1727 mit äem gleichnamigen
peuenraäer Mükle . . . 100 32 6 l?oke verbunäen gewesen.
plettenberger MUkle . . 70 — — v.Viest gibt an Pauplpackt;

Lumma: I0S7 II 9 S024 Ptr. 2S 5tb. I pfg.
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ktat kür 1721—27:

Mr. 81b. Mg.

Mtenaer IMKIe . . . . 633 41 4 Der Mckgang bei krensckeiä

köppelskeimer IMKIe . . 217 26
—

erklärt sick aus äem km-

krensckeiäer Mükle 14 20 7 slanäe, äak äas kacken.

Meinerskagener IMKIe . 143 40 6 krennen, krauen bei kin-

kakmeäer Mükle . . . 33 42 7 kukrung cler kk?ise in äie

Zwang kreckerkelcl . . . 20
— —

8lääte verlegt ist.

Lauensckeiäer M. excl. »ok 23 52 S Zu kreckerlelcl soll clie kgl.

Neuenraäer IMKIe . . . 161 29 2 Ikinämükle vor 100 äakren

kleltenberger Mükle . . 128 42
—

abgebrannt sein, kier wurcle

1426 S4 7 krbauung einer lkinä- unä

Mszmükle vorgescklagen.

1727:

krlrag cler König!. INüklen . 1764 Mr. 51 Ltb. 6 Mg.

Muplpackl äes v. Kiest . 7193 49 4 „

1730:

krtrag cler König!. IMKIen . 1774 Mr. 51 8tb. 6 Mg.

ktal 1733- -1739: Lublocalionseiat 1733—39:

Mtenaer IMKIe . . . . 683 41 4 683 4t 4

köppelskeimer IMKIe . . 217 26 0 377 — —

krensckeicler Mükle . 14 20 7

kakmeäer IMKIe . . . 33 42 7 <

Meinerskagener Mäkle . 143 40 6 163 40 6

Osemuncisckmiecle . . . 50
— — 70 — —

Lauensckeiäer Lckmieäe . so
— —

60 — —

Lauensckeiäer Iliükle . . 23 S2 5 60 — —

kreckerkeläer Mukle. . . 346 38 II 365 — —

Neuenraäer Mükle . . . 161 29 3 170 — —

verseoöräer Mükle . . 70
— —

120 — —

vlellenberger IMKIe . 129 21
—

129 21 —

Ms äen krivalmüklen

Halver 60

kngslkelä .... 20

I)ersckeiä .... S0

Valbert 27

Kierspe 60

könsakl 20

Lumma : 2161 12 7
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ptat kür 1739 -45:

Mr. Llb. Mg.
Mtenaer Müble . . . 838

— —

pöppelsbeimer Müble . 679 17 4

Kakmecler Müble . . 160
— —

lZrensckeiiter Müble 100
— —

Meinerzbagener Müble 351 — —

Lanenscbeiäer . . . 160
— —

2 Osemuncibämmer 100
— —

Dersevörcler IMible 162 56 8

Hobler- nnci U?alk-Mükle 396 35
—

2 sleuenracler Müklen 209 6 8

plettenberger Müble . 129 21
—

Mis cien privatmüblen:

Lrünningbauser Müble 32
— —

Habbeler Müble. . . 46
— —

Herveler Müble . . . 46
— —

8iloerinbauser Müble . 63 40
—

Mmsabler Müble . . 35 20
—

llie 4 Müklen zu Palbert 27
— —

Leuckener Müble . . 70 20
—

pngstkelcier Müble . . 26 20
—

picbbofener Müble . . 54 50
—

Miacler Müble . . . 44
—

Vüentkaler Müble . . I 20
—

llssenberger Müble 38 16 8

8trombacber Müble. . 34
— —

8climicitbauser Müble . 19 30
—

Kiersper Müble . . . 64
— '

IZerkener Müble. . . 38
— —

Eickener Müble . . . 51
— —

8anc!kubler Müble . . . 50 40
—

8umma cler privatmüblen 742 16 8

8umma cler kgl. Müklen 3226 16 8

Lumma aller Müklen 3968 33 4

Mat 1745- 51:

aus clen kgl. Müklen . . 3116 55 8

aus clen privatmüblen 737 23 8

3854 19 4

1739 übernimmt cler 8obn>

Limeon perä. v. lZiest clie

Kenteien. Lumme cler Haupt-

packt: 6725 Mr. 7 8tb.

von clen kg>. M. sincl für

2124 Mr. 27 8tb. 9 psg.:

subiociert. — Hauptpacbt.
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Mal 1751-57!
Mr. Ltb. Mg.

aus clen kgl. IMiklen . . 3243 41 4'/-
aus clen Mivatmüblen . 790 48 8

4034 30 V»

Mat 1756-62:
aus clen kgl. Mickten . . 3225 40 5V,
aus clen Mivatmüblen . 873 57 6

4099 37 IIV-

Mat 1765-71:
aus clen kgl. lMiklen . . 3301 23 4
aus clen Mivatmüblen . 816 43 4

4118 6 3

Mal 1771-77:
aus clen kgl. Müblen . . 3384 22 9
aus clen Mivatmüblen . 809 30 —

4193 52 9

Mal 1777-83:
aus clen kgl. Müblen . . 3167 43 6
aus üen Mivatmüblen . 834 14 2

4002 2 8

Mat 1783-89:
aus clen Mivatmüblen . 844 49 8Vz
aus clen kgl. Müblen . .3181 19 5

4026 8 IV-

Mat 1789-95:
aus clen kgl. wickle» . . 2874 51 4
aus clen Mivatmüblen . 739 8 3'/g

3613 59 7'/-

Mat 1795-1801:
aus clen kgl. IMiblen . . 2993 56 3"/.-
aus clen Mivatmüblen . 837 25 —

3831 21 3'V..

Mat 1801-07:
aus clen kgl. IMiblen . . 2995 38 4V.
aus äen Mivatmüblen 879 15 —

3874 53 4V.

,754 v. Kiest 5.- 1754-56
in Hckninistration lies lireis-
sckreibers Lckniewincl. —

1755 erfolgte genaue Revision
cier Lnsckläge u, ä. Maklgäste.

Hrä. wilb. Locke als Haupt-
päckter ?ablt an Hauptpockt:

9370 Mr. 35 Ltb. I Mg.

1763 Locke ck; ciie Witwe
bebält ciie Lentei bis 1765.

1765 Hauptpäckter: Lasse.
Hauptpackt' 9659 Mr. 49 Ltb.

9'/. Mg.

1771 kommt cke Lentei an

Leopolä Lckniewinä, cier an
Hauptpackt sablt: 10291 Ltr.

17 Ltb. 3 pfg.

Hauptpackt:
9948 Ltr. 7 Ltb. 8 Mg.

Hauptpackt von 1789—1801:
9505 Mr. 24 Ltb. 3 Mg.

Hauptpackt von 1801—1313:

9538 Mr. 19 Llb-Il^Mg.
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kientei Lo6ium.

Einkünfte vor 1721 :

Dir.

aus cier kulxmüble. . . 250

aus äer Lastropermüble . 122

Ltd. Dkg.

Mat kür 1721-

aus cler kulxmüble. . .

aus cler Lastropermüble ,

372 —

-27:

439 16

I3S 3

97.
47.

574 20

Mat kür 1727-33:

aus den kgl. Müblen . . 714
aus cien MwatmUblen . 736

32

1450 32

Mat für 1730-

aus cien kgl. Müblen . .
aus cien Mioatmüblen

-31:

714

750

32

1464 32

Mat kür 1732-

aus cien IMiblen....

-39;

1464 32

Lublocalionsetat 173 3—3 9:

kür clie König!. IMiblen:

Lastroper IMible . . . 200 —

kocbumer Müble. . . . 376 —

für üie Mioatmüblen:

Müble zu Lunciern ... 35 —

für Lauerscbolt lveitmar . 36 —

kür IZauerscbakt Weitmar . 45 —

kür lZraubauersckakt ... 50 —

kür Horclel 20 —

wiescber Mülcle .... 75 —

kür Lericbt Mckel. . . . 115 —

wittener Müble .... 215 —

für Dabm 16 —

kür Dircblincie unci Marten. 5 15

Ltrünkecle zu Derneburg .150 —

Denteiüberscbub:

3018 Mr. 53 8tb. 87. Mg.

1721 will sicb Dentmeister

IZorcielius erst zur Übernakme

cier Dentei, als iknc scicristlicb

ciie Dncvartscbaft auf clie

Dicbterbeclienung gegeben ist,

entscbliessen. — Hauplpaäct:

4743 Mr. 31 8tb. 8 Mg.

1727-33 Hauptpäcbter: Larl

Lite Lallenberg. Hauplpacbt:

6666 Mr. 41 5tb. 87. Mg.

1731—39 Hauptpäcbter: DK-

ziseinspektor Homberg in

Laslrop.

Hauptpacict:

5995 Mr. 17 8ib. 27, Dkg.

Homberg, Deutecom, Dorcle-

lius, Lallenberg courclen alle

cier Mibe »acb wegen „Lon-
kusiones" kassiert.
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»tr. Ltb. Mg.
von Asbeck 60 — —

von Asckenbruck . . . . 160 — —

von Ltrünkeäe 14 — —

1622 15

Anscklag Ltaktelsteins

aus clen Königin Mickten . . 816 >9 ! I

aus cten Mivatmüklen . . 1183 53 —

2000 12 11

Mal kür 1739-45: Hauptpackt
aus 4en Müblen . . . . 1720 30 — 5390 Mr. 2 Ltb.

Mat kür 1745—51:

König!. Müblen
aus 4er IZuIxmüble . . . 516 1 4

„ „ Lasiroper Mükte . 300 18 —

„ „ Lrummer Müble . 20 — —

836 19 4

Arivatmüblen:

LIaäenborster Müble . . . 19 16 8

Alstecicler Müble . . . . 6 10 —

Müble zu Aroblincie . . . 16 30 —

„ Lgsenberg . . . 4 50 —

„ Hamme . . . . 29 50 —

„ Horclel . . . . 196 30 —

„ Hullen . . . . 34 20 —

HUlsmUkle 30 — —

Henrickenburger-Müble . . 12 20 —

Müble zu Leitbe . . . . 52 20 —

Löckter-Müble 36 — —

Momberg zu Ltrünkeäe . . 68 40 —

Müble zu Lunclern . . . 96 — —

„ „ Weitmar . . . 31 40 —

„ „ wisckeling . . . 9 30 —

„ „ wiescke. . . . 59 50 —

„ „ Witten . . . . 327 40 —

v. Ltrünkeäe zu Ltrünkeäe . 14 — —

Maklgäste aus Dickel . . . 99 46 6
Hauptpackt

1981 32 6 6442 Air. 2 Ltb.

> pkg.

I pfri.
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Mal kür 1753—59:

aus clen IMiblen . . .

etat kür 1755—71

aus c!eu IMiblen . .

Mr. Ltb. ?lg.

1931 32 6

1931 32 6

etat kür 1771-77:

aus clen IMiblen .... 1981 32 6

iu Lublocation 1894 23 —

etat kür 1777-83:

unverändert,
etat kür 1783—89:

aus den IMiblen . . . .1795 56 I l V?
etat kür 1789- 95:

aus cleu IMiblen . . . 1941 39 3V-
etat kür 1795—1801:

a us clen IMiblen .... 2033 40 l I
etat 1801—07:

aus cle n IMiblen .... 2078 39 10

Nenlei Damm.
öor 1721 einklinkte:

. aus clen Hammer Kornmüblen 2645

„ der 0l- uucl Zägemüble 87

„ „ Hobmüble. ... 17

>, „ walkmüble ... 25

„ „ Lippstädter Lurgmüble 80

50

50

2855 40
eiat 1721—27:

bleibt unverändert

1751 bat clie rote Mibr

grassiert und viele Mabl-

genossen binweggerakkt.

Hauptpackt:

6452 Mr. 32 Ltb. 9 Mg.

Hie eabl cier Mablgenossen

ist clurcb Krieg unci Wer¬

bung zurückgegangen.

Hauptpackt:

6425 Mr. 6 Ltb. 3 Mg.

öer Lobn ercl. Mlolk Moritz

Hamborg bat clie Mnlei.

Hauptpackt:

6564 Mr. 22 Ltb. 5 Mg.

Hauptpackt:

6570 Mr. 50 Ltb. 8'"/-° Mg.

Hauptpackt:

6573 Mr. 34 Ltb. V, Mg.

Haupipackt:

6604 Mr. 9 Ltb. 11 Mg.

Hauplpackt:

7064 Mr. 33 Ltb. 5 Mg.

1805 Hamborg Hriedr.

Leikel erbält clie Mutet.

Kenteietat:

7016 Mr. 2 Ltb. 9M Mg.

I72l Hauptpackt: 9616 Mr.

0 Ltb. 11 Mg. Die Laste

aus demIMinsterlande wurden

zu300Mb.eingesckätzI. 1722

zablt Hauptpäckter Luclooici

12860 Mr. 0 Ltb. 9 Mg.

10
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Mal l727—33: Mr.

aus Hammer Kornmübien . 2429

8äge-ölmi>bie .... 37
Lobmübie 17

8cbeile- und Limüble . 79

kurgmübie zu Lippstad! 199

8tadtmübie zu Lippstadt 118

LIb. Mg.

36 9

59 6

41

2823 28 5

Mal 1733—39:

aus den IMibien .... 2395 32 11

Mal 1739-45:

aus den Hammer Kornmübien 3991 33 4

„ „ übrigen Mübienarten
unci cien Kornmübien

zu Lippstadt . . . 473 36 2

4375 14 6

Mal 1745-51 :

aus Hammer Kornmübien . 3379 8 4

„ cien Lippstädter Kornm.

u. den ancieren IKüblen-

arten 523 36 2

kür die Larniso» .... 497 9 3

4399 53

Mal 1753-59:

unverändert.

-65:Mal 1759-

aus cien IMibien . .

Mal 1765-1771:

aus cien IHübien . .

. 4683 >4 —

. 4913 38 II

1727 Hauptpäditer: lliedr-

Lerb. Lriedr. 8üdbaus. 1727

ist cien IMmsterscben wegen

cies zu Lingen cingefübrtcn

Zwanges bei Ltrale verbalen

worden, die Hammer IHübien

zu benutzen.

Hauptpacbl:

12869 Htr. 59 8tb. 9 Hkg.

Hauptpadrt:

12993 Mr. 3 8tb. 1 Mg.

Mal 1771-1777:

aus den IHübien . . . 4917 38 II

Hauptpacbl:

14333 Mr. 54 8lb. 3 Mg.

1742 bekam der IHübien-

baumeister Hisse die Hammer

Kornmübien. llie Huksidit

bleibt dem Hentmcister.

1753 wurden sie wieder

zur Hauptpacbl gezogen.

Hauptpacbl: 14419 Mr. 5 8lb.

Uläbrcnd des Krieges wurde

der Kontrakt weite verlängert.
1765 der 8obn Lari tdiedr.

Iviib. 8üdbaus ist Haupt-

päcbter.

15219 Htr. 45 8tb. V- Mg.

1765 ist das Leball des

Lancibaumeisters Hisse, das

von nun an aus der Land-

rentei bezakit wurde, binzu-

gekommen.

1771 wurde der bisberige
KammersekretärMidreasIIob.

Ibcnbergb Hauptpädrter.

HauptpadK:

15271 Mr. 25 8tb. 2 Hkg.
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Mal 1779-

aus cieu Mülileu

-85: Nir.

4853

LI5, Mg.

58 2

Nial 1735-

aus cieu Mülileu

Nlai >791-

aus cleu Müiileu
1802:

4594 36

4605 42 97,

Mal 1803-09:

aus cieu Mülileu .
4824 41 10V,

>778 ist wegen Nüciistäucle
ciie Neulei in slciminislraliou.

1779 wurcic Nrnst Nriecir.

8lrücker, 8oku eines König!.
Neulm.a.Liugen,I?auplpäcMer

I?auplpaclil:

15462 Nir. 39 8lb. 7'/- I'kg.
I?auplpaclil:

15769 Mr. 39 8lr. 77-'Nkg.
war ciie Kammer Larnisou

abweseuci, so wurcie cler eul-

slekencie Nuslaii vergülei.

Ltrücker -f.

l?auplpäc!iler: Holl. Norsier

uucl Keiler.

I?auplpaciil:

15849 Nlr. 52 Lid. 6 Mg.
I?auplpaci>l:

15886 Mr. 43 8lb. 77.5 plg-

Lentei Liankenstein.

Niuliünlle vor 1721:

ciie 7z Weiler Müliie .

iZIanIleusieiner Müiile.

IMiiiie ?u 8prociilwvel

Napiermükle . . . .

310

40

137

10

35 -

497 35 —

Haupipackl:

31 II Mr. 7 8lb. 6 Mg.
Ncioil v. ci. Marli wollte cieu

NnsMIag uiciil erkülieu, claker

wurcie Laspar Nl?erl>. Naiiie-

lelcl f)aupipäcirler.

Nlal 1721—27:

ciie 7z Weiler Müliie . .

Mauliensleiuer IMikle .

2 8pro6iköveler Müklen
Napiermükie . . . .

371

96

212

10

58

45

19

97,

2

691 3 107.

-33:Mal 1727

aus cieu Mükleu .... 681 3 107«

Mal 1733-39:

Weiler Mülile 371 58

Nlanliensleiner Müliie . . 96 45

2 8prociilwoeler Mülileu . 212 19

II

2

681 3 107.

I?auplpaci,l:

3747 Mr. 13 8ld. 9V. Mg.
k?auplpackl:

3760 Mr. 5 8lb. 9 Mg.
8ublokaiionselal 1733—39:

385 Mr. — 8lb. — pfg.

133 „ „ „

250 ..
Hauplpackt:

3808 Mr. 32 8lb. 9 Nkg.
10»
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Mal 1739—45 sMallelsleinj: Klr. LIb. Klg.
Weiler wükle 427 24 6

Klankensleiner IKükle. . . 168 32 6

2 8prockköveler IKüklen . . 264 20 —
aus Mivalmüklen .... 129 16 8

939 33 8

Klat 1745-51:

aus clen königl. wüklen . . 862 47 —

aus Mivalmüklen:

Kitters-IKükle . . . . 14 20 —

Laaker-IKükle . . . . 15 30 —

»arrentrapper-IKUkle . . 5 40 —

llakIkauser-IKUKIe . . . . 93 46 8

992 3 8

Mal 1751—57:

aus clen königl. IKüklen . . 362 47 -

„ „ Krivatmüklen . 129 16 8

992 3 8

Klat 1757—63:

aus clen König!. IKüklen . 370 9 2'7,5

„ „ KrivatmUklen . . 175 20 17°

1045 29 4

Mal 1766-72:

aus clen königl. IKüklen . . 961 33 II

„ „ Krivalmüklen . 100 20 —

1061 53 II

Klal 1772—78:

aus clen IKüklen . . . 1121 27 8Vs

Klal 1781-90:

aus clen IKüklen . . . 574 23 107s

Mal >790-96 . . 947 47 6'/,

Mal 1796-1302 . 1255 II 117.

Klal 1802—1308 . 1369 21 2

Dauplpackl:

3818 Mr. 32 81b. 9 Mg.
vaklekelcl

I)aup1pä6,ter:

Wwe. Kaklekelcl.

I?auptpaä,1:

4014 Mr. 22 8lb. 3 Mg.

lzauplpäckler: 8inieon Lerk.

König.

1759 vernickle! König auf clie
Kenlei.

Dauplpäckier: Krieclr. 8iegis-
muncl 8ck>umacker.

I?auplpackl:

4161 Mr. 22 8lb. 2 Mg.

f)auplpäckler:

flokann I?einrick vrlkmann.

yauplpackl:

4426 Klr. 7 8lb. 8' , Klg.
1771 ceclieri an wicsmann.

1772 verziclilel wiesmann,

clie Kenlei komml in Kclmini-

slrolion.

I?auplpäckler: 1781 IKüser.

Dauplpackl:

4109 Klr. 21 8lbr. 7 Mg.

Hauplpackl:

4101 Mr. 56 8ld. 3 Mg.

IKüser Izauplpäckler: Liesler.

4531 Klr. 31 8lb. 5'/, Kk g.
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Nentei I)örä

Hinkünfte vor 1721: Mr. Ltb. Mg.
Nekerclings-INüble . . . . 194 13 —

IMble zu Lamen . . . . 140 — —

IMble zu IHüblbausen . . 72 — —

Hilsings-IMKIe .... . I3S — —

ITiüble zu Langscbecle . 348 37 6
IMble zu 8cbwerte . . . 100 — —

IMble zu Hörcle . . . . 316 40 —

IMble zu Hombrucb . . . 81 20 —

Ülmüble zu Hombrucb. . . 24 20 6

IMble zu Hrnielingboken. 2 46 —

Illüble zu lvanciboken sv. Hauk) 2 46 —

von »ob zu Gollenberg . 6 30 —

von Hövel zu wanclbosen 1 13 —

— 43 —

>426 33 —

Hlat 1721-27:

Neckerclings-IIlüble. . . . 212 30 —

Illüble zu Lamen . . . . 410 43 6
Illüble zu Illüblbausen . . 117 33 —

probstingsmüble . . . . 99 19 —

Hilsingsmüble .... . >33 — —

Illüble zu Langscbecle . 383 37 —

Illüble zu 8cbwerte . . . 233 40 7
Hörcier Illüble .... . 316 40 —

Hombrucber lllüble . . . >37 2 —

IMble zu Lrmelingboken 2 46 —

von Hank zu ILanclbofen 2 46 —

von Lok zu Gollenberg . . 73 37 —

von Hövel zu lllanclboken 1 13 —

2167 9 I

Mal 1727—33:
aus clen lllüblen . . . . 2939 38 7

Mnleietal:

6530 5 8lb. SV. Mg.

Hauplpäcbter: Herm. lvilb.
Hrnst.

Hauptpacbl:
12436 kilr. 48 8»br.

Hauplpäcbter: Hciam Heinricb
Overbeck.

Hauplpcubt i
16729 Nlr. 44 8lb. 1 pkg.

Htat 1733-39:
aus clen Müklen .... 3323 28 6
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etat 1739—45 iLIakkelsteinI:

kleclrercliugs-u.Müble zu Ober- 8tr. Ltb. pfg.
Massen 827 27 4

Müble zu Lamen uncl Hil-

singsmüble 633 22

IMible zu Langscbecle . . 892
—

„ zu Hengsen . . . 80
—

„ zu Hörcle u. Lclnverte 994 7

„ zu Löläe .... 239 30

„ zu Hombrucb . . . 161
—

„ zu Heeren .... 106
—

„ zu Müklkausen . . 179 30

kür Hnneci uncl Multen . . 25
—

Mestricb, Metbier, Mecieracien 52 10

Hplerbeäc 39
—

ölmüble zu LangsMecle unc!

Hombrucb 46 15

427S 21 8

Mat 1745-51!

aus cle n Müblen .... 4255 6 8

Mat 1756-62:

aus cle n Mübleu .... 4436 16 9

etat 1764-70 bleibt.

Mat 1771-77:

aus äen lNüblen .

etat 1778-84:
aus 6en INüblcn .

Ma« 1785-91:

aus clen Müblen .

Mal 1791-96:

aus clen Müblen .

Mat 1791-01:

aus clen Müklen .

^tat 1303-09:

aus clen Miblen .

. 4368 29 9

. 4175 47 10

. 4445 44 8'/^

. 4440 24 41-

. 4565 36 9

. 5214 59 8'/-

1739 Hauptpäcbter: lZicletelcl

Hauplpäcbter: llietr. Hranz
lZieletelcl.

Hauptpacbt:

17995 I^tr. 6 Ltb. 7 ekg.

Hauptpacbt:

18632 Mr. 40 Ltb. 6V- plg-

1771 Hauptpäcbter: cier Ak¬

zise - Inspektor Hcinricb

Märcker.

Hauptpaclit:

18592 Mr. 6 Ltb. 7'/j Mg.

1779 Hauptpäcbter: Vbervor-

steber Lpacmann.

Hauptpaäit:

>9077 Mr. 54 Ltb. 6'/j Mg.

Hauptpaäit:

I94I4 Mr. 36 Ltb. ?V« pkg.

Hauptpacbt:

19232 Mr. 54 Ltb. 4'/-- Mg.
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kentei Iserlohn,

Mr. Ltb. k>tg.

. 741 53 6

53 9

Linkünkte vor 1721:

aus clen kgl. Million . .

an Mukgelciern 53

Mat 1721-27:

aus äen kgl. Mtiklen . . . 920 12

Mat 1727-33:

aus clen kgl. Million . .

Mal 1733-39:

aus clen kgl. Million

920 12

920 12

Mat 1739—43 sLiakfelsteinj:
aus clen Million

Mat 1745-

Mal 1751-

aus öe» Miiblen

Mat 1757-

aus clen Million

1548 40

—51:

Illeilll.

57:

63:

1985 28

2020

Mat 1764-70:

bleibt.

Mat 1770—76:

bleibt.

Mat 1776-32:

bleibt.

Mat 1783—94:

aus clen Million . . .

Mat 1796-1802:

aus clen Million . . .

Mat 1302-08:

aus clcn Million . . .

2142 45 8

2020 - —

2070 - -

Mnteiübersckuk:

1312 Mr. 23 Ltb. 9 Mg.

Mnteiübersckulz:

1822 Mr. 47 Ltb. 6 Mg.

Ms 1727 bat Mckter unä

Holrat Milt clie Mtiblen. 1727

liat sie kcntm. zur Megecio.

Hauplpackt:
3331 Mr. 44 Ltb. 6 Ltb.

Lublocationsetat 1430 Mr.

Locke ist Hauptpäckter.

Hauptpackt:

3655 Mr. 31 Ltb. 1 Mg.

Hauptpackt:

3469 Mr. 43 Ltb. 2 Mg.

Lublocationsetat: Hauptpackt:

2116 Mr. 56 Ltb. 9 Mg.

Hauptpackt:

4044 Mr. 16 Llb. I V- Mg.

1770 clie Mntei in H^mini-

stration. Hauptpackt:

4353 Mr. 29 Ltb. >0 Mg.

Hauptpackt:

4395 Mr. 6 Ltb. 9 Mg.

Hauptpackt:

4255 Mr. 3 Mg. 8',« Mg.

Hauptpackt i

4304 Mr. 43 Mg. 3V, Mg.



Nentei Soest.
Mnkünkte vor 1721: Mr. Ltb. Mg.

aus cler titüble 170 — —

Mat 1721:
aus cler tltüble 170 — —

bleibt kür (las ganze üabrb. uuveränclert

Hauptpaärt:
4660 Ittr. 24 Ltb. 5 ?kg.

Hauptpäcbter:
Peter Vaviä Lrämer.

Hauptpaclrt -
7420 vir. 2 81b. 11 Mg,

Lramer -f.
Hauptpäcbter: Peter örüter.

Hauptpaclrt:
8518 ptr. SS Llb. 2 Mg.

Hauptpacbt:

8447 vir. 49 8lb. 9 pkg.

Neniei Wetter

I 30 —
I IS —

169 SI -
170 23 6

12 30 —
370 2S —

9 — —

734 S4

979 16

186 41
191 16
S77 4

70 IS

Mal 1721:

aus clen obigen lMiklen . .
Mal 1727—33:

tvetterscbe Iltükle ....

tvengcrner Ittüble ....
Hagcnscbe tltüble ....
Ltekkensbecker IMible . . .

I02S
Mal kür 1733-39:

aus clen kgl, lMiklen. . . . 1025
aus Mivaimübleu:

v. Dobbe 60
Lennebrecker Lauerscbakt . . 20
Ittelcbior tvittenstein , , , 3S

IZurgmann 17
v, Heesen 12
Hblbausen ....... 3S

lttilsper Ittüble ..... 60
v. bleginck zu llakle .... 25
v- Lgberg 3
Lauerscb. voercie . . . . . 20

Lumma cler privatmü klen 287

Lumma aller lliüblen . . 1313

45

Hinkünkte vor 1721
v. vaerst

vorsters papiermüble .
Ittüble zu tvetter . .

tvengerner Ittükle . .
2 Lcbwelmer IMiblen.

ttküble zu Hagen . .
tvinclmüble zu Lcbwclm

tlbersiliuss cler Pente!:
918 vir. 40 81b.

Hauptpacbt:
1170 ptr. 25 Ltb. I Mg.

1796 Hauptpacbt:
2347 Mr. 43 Ltb. 3 Mg.
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Mcit 1739—45: Mr. Ltd. pfg.

pus clen privatmiiklen . . 584 35
—

Metterscke Miikle . . . 287
— —

wcngerner Miikle . . . 251
— —

Hagenscke Miikle . . . 856 1
—

8leffensbeckcr Miikle . . 226
— —

peukäuser IMiKIe . . . 334
— —

8umura cler kgl. IMiklen 1954 I
—

2538 36
—

Mal 1745-51:

pus clen König!. Miikle» 1954 31
—

pns clen privatmiiklen . . 616 35
—

2571 6
—

Mat 1751—57:

pns clen König!. IMiklen 1954 31
—

pus clen privatmiiklen . . 666 35
—

Mal 1757—63:

pus clen König!. IMiklen 2239 5 5'/s

pus clen privatmiiklen . . 721 1 4 '/5

Mal 1765—71:

pus clen König!. IMiklen 2239 5 5V.

pus cleu privatmiiklen . . 721 I 8M

2960 7 2

Mat 1771—77:

pus clen König!. IMiklen 2278 37 7

pus clen privatmiiklen . . 721 4 4

2999 41 II

Mal 1783—89:

pus clen König!. IMiklen 2311 2 II

pus cleu privatmiiklen . . 890 II 4

3201 14 3

Pia» 1789—95:

pus clen König!. Miiklen 2527 26 V-

pus clen privatmiiklen . . 1095 46 8

3623 12 8'/-

»aupipackler: Prüm »nc!
Lckkoff. 1743: in pclmini-

slration. yaupipackl:

9877 Mr. 3 81k. II pfg.

I?anp1päckler: pelliackc.

Pauplpackt:

10 388 Mr. 53 8«k. II Mg.

10 388 Mr. 53 81b. II Mg.

Panptpäckter: peinkolcl

prnolc! Lecke.

Pauptpackt:

>0 750 PIr. 21 8ik. 5 pfg.

Llie peniei slekt in pclmini-

slraiion. penteiiikersckuss:

10456 PIr. 29 8ik. 6 V. Mg.

l)aup1päckter: piilsenbeck.

f?aup1packt:

764S plr. 13 8lk. 9 pfg.
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Mal 1795—1801 :
Mi8 6en König!. Miiblen
kus clen privatmiiblcn .

ptal 1801—07:
kt»8 cien König!. tltüblen
Nns clen privatmüblen .

Mr. Lid. pkg.
2525 58 8
1126 34 8
3652 33 4

2632
1122

S 5V-
5 4

liauptpacbt:
9532 Mr. 59 Llb. I 51b.

3754 >0 9'/,

Kenlei Plettenberg.

Mis ^er plettcnbergcr Müble
vor 1721 .... 70 — —

Mal 1733—39:
Pu8 öer plettenberger Ntiiblc 128 42 —

Mal 1733—39:
M>8 cler ttlüble .... >29 21 —

Mal 1751—57:
M>8 clor lttüble .... 250 3 2

Mal 1771—77:
M>8 cler INüble .... 269 14 3

Mal 1784—35:
M>8 cier tNüble 283 23 8

1721 bekomm! v. Me8> c!ie
pentei. I?aup1pa6it:

549 Mr. II 31b. 6Vi° pkg.

Dauptpacbt:
785 ptr. 43 5tb. I pkg.

1771 in Mbpuibl clc8
v. Plettenberg.

I7aäi8>ebencle labelle 80>> ciie niec!rig8le uncl böci,8te P>al8nmme kür
cia8 INübIenwe8en einer pentei wäbrenä äe8 Habrbunclerl8 vergleich-
wei8e angeben.

pentei Altena, Plettenberg, peuenraäe.
vor 1721: 1057 Mr. II Ztb. 9 pkg.
1771—77: 4193 „ 52 „ 9

Pente! kocburn.
vor 1721: 372 Mr. 0 5tb. 0 pkg.
1801-07: 2073 „ 39 „ 10 „

Pente! l^amrn.
vor >721: 2855 PIr. 40 8tb. 6 pkg.
1765—71: 4918 „ 38 „II ..'!

Hier sind ^jedoek die Idgxstddtsr mit sinbvgriHsn, d!g vor 1721 nioiit
kerueksiokcißt vurden.
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Wentel LIanckensteiii.

vor 1721: 497 Mr. 35 3tb. 0 8tb.

1802—03: 1369 „ 21 „ 2 „

Geniel Hörcie.

vor 1721 : 1426 Mr. S3 3tb. 0 Dkg.

1803-09: 5214 „ 59 „ 8'/- „

Geniel Userlobn.

vor 1721: 741 Mr. 53 3tb. 6 Mg.

1788—85: 2142 „ 45 „ 8 ..

Wentel Wetter,

vor 1721: 734 Mr. 54 31b. 6 Mg.

1801-07: 3754 „ 10 „ 9'/- ,,

beutet Plettenberg,

vor 1721: 70 Mr. 1 3tt>. 0 Mg.

1784—85: 233 „ 23 8 ,.

Mo Dangtpaciitsumme, clie neben clen IMibleneinkünflen angegeben

ist, zeigt, weläie IZeclentung clen IMiblen im Ztat jecler Kentei zukam.
3incl clie Mnnabmen aus clen Müblen an sicb unä kür clen 3taats-

bausbalt von geringerer wicktigkeit, so ist es clocb von tnteresse, clie

3teigernng cler Finanzen an einem Zweige 4er Domänenwirtscbakt clurci,

clas ganze Dabrbnnüert zu vertolge», clie wirtsebaktspolitik naclr clen Er¬

folgen z» beurteilen. Das ktesultat, clas sicb auk Lruucl clieser zablen-

mäbigeu Zinsickt ergibt, ist clann von allgemeiner Decieutnng.

Hie 8nbloka1ionserträgnisse, clie zuweilen a>igegcben, lassen erkennen

mit welcbem Dützen cler Danptpäcbter arbeitete.

Die Zinkübrung clor MbpaMI batte abgeseben von einer ciirekten

3tsigerung cler Mals nocir eine finanzielle IZecieutnug clurck 4ie sog. Mb-

stauclsgelcler. Diese wurclen zu gemeinnützigen Anlagen verwancit; sie

flössen in clie Lbausseebaukasse, in clie IZankasse kür 3cinsfbarmacbung cler

Mibr. Die Aamnier Kollegien wurclen zum leil aus cliesen Lelcicr» ans¬

ausgebaut n. s. w.

Die IMiblen geborten in clor Kegel zu clen rentabelsten Werken einer

Kentei uncl stellten für clie Domäncnkasse einen I)anptleil 4cr Mnnabmen.

Dkt verzictrteten clie I?anptpäcirter ans clie ganze Kenlei, wenn man ibnen

clie Müblen nebmen wollte. Docb cler wirklicke Krlrag einer IMiblc war

grösser als cler Mal angab. Der Dnlerpäcbter vercliente ansseröem

mincleslens nocli seinen Lebensnnterbalt, nncl cler I?anp1päcbter suclile wo-

möglicb bei clor 3ublokation über clas Malsqnantum binauszugebcn. Die

Kammer war stets bestrebt, clie wirklicben Mnkünkie zu ermitteln. Der
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neue Ktat wurcle nacb clen vorigen Lublokationen ausgestellt, so clab im
allgemeinen eine stetige Lteigerung, uncl eine stets intensivere Ausnutzung
cier Nibblen eintrat.

Kiesen Hinnabmen stancien jeciocb bei clen Nibblen grössere Ausgaben
entgegen als bei irgencl einem ancieren Werke cier lientei. Kie Unkosten
sinc! natürlicb nacb Nrt nnb örtlicben Kerbältnissen sebr versärieclen gewesen.
Die Lcblacbten auk reikencien Ltrömen, z. L. auk cler Nubr, verteuerten ciie
ilnterbaltung sebr.

Nolgencie labeile soll kür äie Zabre 1736—1755^ neben clen jäbr-

licben KurcirsclmittseinkUnklen ancb ciie äuräiscbnittlicben ilnterbaltungskosten

pro Ilakr angeben, jecloclr nur, soweit äie König!. Komänenkasse solcbe

tragen mubte^.

Nurcbscbnitlseinkommen ilurcbscbniltsausgaben
pro babr pro babr

Mr. Ltd. ''kg. Mr. 8tb. Nkg.
Nibble zu Blankenstein . . . 157 46 4 24 10 4

2 lNUblen zu Lprockbövel . . 268 54 2 12 3 4

Weiler Nibble 408 4 4
? ? ?

Nibble zu Nltena 736 23
—

39 37 4

Nöppelsbeimer Nibble .... 401 10
—

2 25 4

liabmecler Nibble 117 48 6
? ? ?

Nibble zu Nrenscbeici .... 84 14 4 3 27
—

2 Nibblen zu Nieinerzbagen . . 271 54 4 2 53
—

Lauenscbeiäer Nibble .... 104 39 6 >3 31 2

Nibble zu Kersevörcie .... 127 56 4 15 43 4

Kablcr uncl walkmbble . . . 371 37 4 25 2 8

2 NiUblen zu lieuenracle . . . 211 46 6 4 44 6

Nibble zu Plettenberg .... 221 52 4
? ? ?

6 NiUblen zu Iserlobn . . . 1433 34
—

46 12 10

Nibble zu Zoes! 170
— —

16 23
—

lieckerciingsm.uncl zuvbermassen 812 50 4 33 17 6

Hilsings- uncl Lamenscke Nibble 613 34
—

27 58
—

Nibble zu Langscbecle .... 769 41
—

162 6
—

Nibble zu Nibblbausen. . . . 182 5 4 3 40 2

Nibble zu Hengsen 56 15
— ? ? ?

Nibble zu Hörcle 551 57 4
? ? ?

Nibble zu Zcbwerte .... 344 40 2 129 46 6

Nibble zu Löläe 233 59 4 5 43 10

H tlok. Ltsotssrok. Lerlin Rop. Xlove ^.od. XOIV.

ok. Xsx, VI.
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Durcbsctrnittseinkomme» Duräisämitlsausgabe»
pro 3abr pro 3abr

KIr. LIb. Mg. KIr. Ltb. Mg-

Iklüble zu Donibruär . . . . 174 13
—

49 26 4

kröbstinqsmükle 89 44
—

20 37 10

Müble zu Damm 3274 28 6 68 45 2

Müble zu Dagen 8S6 >
—

29 4
—

Müble zu Wetter 287
— —

72 40 4

Müble zu Wengern . . . . 2SI
— —

18 48
—

keubäuser Müble 334 30
—

s 31 10

Ltekkensbecker Müble . . . . 226
— —

7 41 4

kulx- unä winämüble zu koämm 544 35 — . ? ?
?

Müble zu Lastrop 225 56 2 69 44 6

Die älteren Lääaäken ans Do>Z, kribbwerk, kascbinen waren meist

nicbt wiäerstanäskäbig, wesbalb man sie balcl ans Ltein erbaute. Hie

kostspieligsten Lcblacbten batten clie Iküklen zu Lcbwerte, Langscbeäe unä

zu Hattingen. Die cler Lcbwerter Müble war wobl clie teuerste von allen.

1695 gab cler krbpääuter von cler Mark unter Dcrzicbt auk 1800 Loläg.,

clie er auk äie Müble sieben batte, clie krbpacbt auk, um nur von clen

Unterbaltungskosten befreit zu sein. Der Müblenbaumeister kisse bemerkte,

äak man in Zeit von 8 Zabren zur Lcbwerter Läilaäk 1600 ktr. zur Lang-

säueäer 2400 ktr. verwanclt babe. 1763—1773 bat clie Langsäueäer Läkacbt

pro Zabr ca. 109 Mr. 38 8tb. gekostet. Die Weiler Lcblacbt bat von

>785—1803 aus cler kan- unä extraoräinären Kasse erkoräert:^

1785 277 KIr. 35 81b. II Mg.

1787 348 „ 55 ,, 9 „
>733 24 „ 30 „ 6 „
1789 161 „ 35 „ 8 „
1790 159 „ 3 „ 3 „
>791 >53 „ 4 „

5V° „
1792 93 207 „ 44 „ 10 „
>794/95 611 „ 54 „ — ,,

1796 21 „ 15 „ — „
1797 41 „ 24 „ — „
1798 100 „ — „ — „
1799 307 „ 20 „ — „
1800 280 ,, 37

— „
1801 591 ,, 26 „ 11 „
1803 52 „ 50 „ 3 „

6ok. Ztsutsarolr. Rop. Ularlc. XXX n. 6.



Auf äen sckiffbaren plüsseu bilcleten cliese Lcklackten srcilicir ei»

Hinciernis für cien verkekr. Aul cler vukr mukten Dellien, La!?, Holz,

Lieme uncl pisenwaren, solciie waren kamen kier am meisten in vetrackt,

bei jecier Lcklaärt umgelacien wercien. Ais prieciriä, ci. Lr. cias lauge er-

strebte Projekt cier vukrsciiiffakrt von Langscirecle bis üukrort verwirklicktc,

lieb er ciie Hauptkinclernisse wegräumen unci Lckieusen erbauen. weciäigen ü

fübrt cleren von Langscbecie bis zur Münciung t6 auf. iiecie so» im Vurck-

sctmitt 12000 Atr. gekostet Kaden.

Hie Höke einer Lckiaciit bilclete käukig cien Ausgangspunkt manciwr

Llrcitigkeiten unci Prozesse. Limite cias Wasser zu sebr, so kalten ciie

aniiegencien Lrüncie ciurck Überflutungen zu ieicien. Vas Läilimmste war,

ciak ciicse Ltreitigkeiten nie zur Iluke kommen woiiten. Lie entstancien

gieick wiecler von neuem, wenn cier Müller ciie kür ciie Lcklackt festgesetzte

Normalköke änclerte. Hierzu sab er sick aber von Zeit zu ?eit in> Znteresse

cies Müklenbetriebes gezwungen. Aus ciiesem Lruncle lebten ciie Lünenser

mit cien Lappenberger Herren, ciie Üntroper mit cienen von Leverkoercie zu

Werries in ewigem ünlriecien^.

Hie späteren, mit Lckleusen versekenen Lcirlacirlen beseitigten ciiese»

Übelstanci; bei cien festen blieb nur cias Hinkanen cier Lcirlackt übrig, um

in cier I7ot scknelien Abklub zu erlangen, bin» ciann stancl äas Interesse

cier Müklenbesitzer gegen cias Interesse cier Anlieger.

Mit cier ?eit regelten Wasser- unci üferoränungen all ciiese Verkält-

nisse. Das Interesse cier Lckisfakrt sollte aber gegen pntsckäcligung vor

ciem Mükleniuteresse cien Vorzug Kadens.

H -c. 0. Holt VI 8. 89.

-) 0tsk. Ltccatsccroü. Asrliu, ^ctcd. <1. Hoklc. H. 34 u. 4. Rsp. ^Iccrlc OXV u. 19.

IVssssr- uuä IIIsrorällUllZ lür ct. R-uIirstrolu. Xtovs 11. 8ept. 1781
fLeotti u. 2223.)



VI. Kapitel,
llas Müklenbauwesen.')

Levor wir uns mit der lürsorge, die die preufzisdw>i Herrsdrer ctem

Müblenbauwesen augedeiken lieke>i, befassen, wollen wir clen allgemeinen
Zustand der Müblen im 13. dabrbnndert betraditen.

Irotz cler Uäbe Hollands war clie Mark ans ciein Lebiele cler Müblen-

bauknust ziemlidi lange rückständig geblieben, was besonders in cler be-

sdiränkten Leistungsfäbigkeit, cler nacblässigen IZesdwssenIieil und geringen

Dauerbastigkeit der meisten Werke zutage trat. Der genannte Kappard

nwldete von einer Kevision Mitte cler zwanziger dabre, er babe in der

ganzen Lraksckalt keine Müble von guter lZesckakfenbeit angetroffen; Llafkel-

steins Urteil lautete später kost geradeso, nur sebr wenige Werke bezeiclmete

er als „passable", Kür den sdilediten Zustand der Müblen mackte er die

erwäbnte und von ibm beseitigte Urt der Uerpacktung verantwortlicb, die
einen ordentlidwn MUllerstand im Lande nidit aufkommen lasse. Don einem

Müller, der sein Handwerk kennen will, forderte Ltasfelstein, dak er in den

Künsten des Zimmermannes nickt unerkabren sei, Keparaluren a>n Kade

und Letriebe zu niadieu versiebe. Den IZau der Müble besorgte damals

uock der „bessere" Zimmermann; eine besondere Krokession der Müblen-

bauer bildete sick erst. lüdrlige Zimmerlente, die Sick auf den Müblenbau

verstanden, batten einen weilen Kuk und waren sebr begebrt. Um scklimmsten
stand es mit den windmüblen. lür sie feblte es besonders an werk-

verständigen Meistern. Keine einzige windmüble in> ganzen Lande war

bei Ltaffelsteins Unkunkt betriebskäbig. Die windmüble zn Unna so» keiner

Keparatur mebr wert gewesen sein, die IZockumer windmüble batte seit

dabren labm gestanden, die Lölder war ebenfalls seit langer Zeit nickt

mebr im Lebraucke gewesen; bei lag und Kackt batte sie offen gestanden

und war gänzlick ausgeraubt worden. Unk die Loester windmnble wurden

grobe Kosten verwendet, aber immer wollte sick der wind nock nickt dazu

bequemen, die Llügel in Urebung zu setzen. Und? keine der auf Ltaslelsteins

betrieben neu errickteten windmüblen erwies sid, auf die Dauer Widerstands-

käbig gegen die „wirbelstürme".

') tlsü. Lta-rtsarok. Berlin: Rex. Nartc XXVIII X. 4, 7; XXX X. 1.

XXXI X. 2, 3; XXXII X. I. 2, 3. 6. 7, 12. 13; XXXIII X. 2; XXXIV X. V

2. 4, 7; XXXVI X. 1, 4, 5, 6, 7, 9: UXVIII; VX0 X. 3, 13, 21; MIX X. II;

Rex. Xisvs: UXIII X. 1; XVIV: LXXI seot. I. X. 1, 2, 3, 4, 5 z Otiten der

Xotckairuner R. 34, X. 4.
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Müllerwoknnngen waren nack Ltaiielsteins Lerickten bei clen Werken

last gar nickt vorkanden. Ligentlicke Müllerfamilien keklten ja in der Marli;
cler Besitzer ocier päckter kielt nur Aneckte auk de>c Müklen. Ltafselstein

plante, nack unci nack woknungen zu errieten, cun einen tücktigen Müller-

stand im Lande ansässig macken zu können.

Ltaffelslein tadelte die binreinlickkeit, die durckweg in den Mülden

kerrsckte. IZie Müller kielte» viel pedervick, clas clie Aänme besckmutzte

unci cias Maklgnt cler öäste verdarb. dm besten Anke standen clie Müklen

nicbt. dnkolge ibrer oft einsamen Lage boten sie geeignete Unterkunft kür
licbtscbeues Lcsindel.

Zlakkelstein kiibrte in clie lblark eine nenc Miiklcnart, clie sog. Panzer-

müble, ein unci an Ltelle cier alten LockwindmUklen lieb er clie neuen

steinernen „Holländer" errickten'). Holland unci Lngland baben clas mär-

kiscke Müklenbanwesen beeinklubt. lücktige Müklenbaumeister begaben sick

in cliese Läncter. Aappard scblug sogar vor, nur solcbe Leute zum Müklen-

bau beranzuzieken, die clie kolländiscke Lauweise von Lrnncl ank kennen

gelernt bätten, vor allem clie Auswakl clor Materialien oerstänclen, clamit

sick cliese später nickt „verzieben unci verrücken". Lin Müklenbaumeister

von Lckack batte Lngland bereist, um clie clortigen „Masckinen" zu stuckeren.

1767 wurcie von einer engliscken Lrkindung bericktct, clie man an mebreren

Arten niit gutem Lrlolge ausprobiert bat. Lie bestanä bauptsäcklick clarin,

clak durdi eine Perändercuig cles Leri>uies unci äer Wasserräder bei Er¬

sparnis von Wasser eine vier- bis fnnkkack erböbte Arbeitsleistung erzielt

wurcie. Lliese Lrkindung kälte bei cier Wasserarmut manckcr märkisckcn

Müklen von IZedeutung wercien können. Line Probe ergab, clak clieselbe

Miikleneinricktung, nack ciem engliscken Muster abgeändert, jetzt 2 Müklen-

steine sfrüker Ij in IZetrieb zu kalten vermockte unci täglick 60 Zckekkel
statt cier krükeren 30 verarbeitete. Ltaflelstein selbst krackte einen Uber-

Müller Aitirick aus ciem lZsten mit, cien er zur weiteren Ausbildung nack

Holland sckickte. Nebenbei bemerkt, sollte ikm llittrick bei der Untersuckung

des Müklenwesens im Westen bekilklick sein, lliese Absiebt versckwieg

Ltaffelstein jedock dem Eeneraldirektorinm. Auck Ltakkelstein ist im Percin

init Uittrick und dem von ikm eingesetzten kleviscken Müklenbaumeister

Nademacker in Holland gewesen und Kai in Arnkeim, Utreckt, Amsterdam,

Legden, Haag, Notterdam, Ngmwegen Kenntnisse gesammelt.

Aus der Zeit, in welcker die meisten Müklen in Lrbpackt kommen,

kaben wir durck die laxe, die von jeder Mükle damals aufgenommen

wurde, Aufsckluk Uber den äubere» Zustand der Lebäulickkeiten. Ztrokdäcker

waren bei den Müklen in dieser Zeit sckon seltener anzutreffen; das ke-

H ek. Leite 37.
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streben Lriecirick wilbelm I., cler clie Llrobcläcker wegen ibrer Leuergefäbr-

lickkeit in clen Ltäclten verbannte, balle also ank äem Lande scko» ssorl-

sci,rille gemackt. Dm bänkigslen kam clas Lckinclelclack vor, anck war

clie Müble wobl zur Hälkte mil Sckinäeln nncl Ltrob gecieckt. Nickt selten

war clas Dack ans glatten Dergsteinen bcrgeslellt. Die Dersevoeräer Müble')

besab ein Liegclclack, dessen Lcken niit Sckieker verseben war. Die ankeren

Mauern cler Lebäucle waren last ausnabmslos, wenigstens an ärei Leiten,

ans massiven lZrucksteinen, clie vierte in cler lieget ans Holz bergestellt;

mancke auck ganz aus Ltein aukgekülirt. sllie Ibaäis-Lprockböveler, Derse-

voercler, Neuenracler Müble nnci nock auclere.) steine Holzbauten kanclen sick
bei wassermüblen nickt mebr.

Die wicktigstc stalle im Müblenbetriebc spielt cler Müblenstein. Don

ibm liängt vor allen, clie Lesckakkenbeit cles Mablgules ab. In seiner De-

Imncllung zeigt sick clie Kunst cles Müllers").

In älterer ?eit verwanclte man in cler Mark nur einbeimisckes Ma¬

terial, Steine svielkack Lanclsteine), clie clie LegencI selbst lieferte. 6ute

Lteine für Müblenzwecke bezog man ans Heräecke; v. Steinen rübmle cke

Mübl- nncl Lckleifsteine, clie beim Lute Lteinbaus in Sommern gebrocken

wurclen. Lrst mit cler ?eit lieben clie märkiscken Müklen bessere Lteine,

clie clas Mablen cles Weizens besorgten, aus clen rbeiniscken Lebirgen

kommen. In mancken Lancier», z. S. Sranclenburg, war cler Hanclel mit

Müblsteinen ianclesberrlickes Monopol, oclcr böckstens war es, wie eine

Derarclnung von 1634 besagt^), nur cienen vom Dclel gestattet, gegen genug-

samen Lckcin Müblensteine aus clem Mislancie zu liolen, clen Staclt- uncl

Dacklniüblen stancl clas steckt nickt zu. Kür unsere Lrafsckakt wirci nickts

von einem clerartigen Monopole crwäbnt. Nur cler Dkzise war ciieser

Hanclel unterworfen. Der Dkziselarik von 1732 säirieb für einen „clicken"

Müblstein 15 Ltb., kür einen „clünnen" ocier „Dntersteiu" clie Hälfte 7'/z Stb.

Hanälnngsakzise vor. Dagegen wurcle clie Destcuerung cler Steine zu clen

König!. Müblen nickt cinbeitlick gebanäbabt. Line Nunclfrage bei clen

Dkzisekassen ergab, clab einige sLckwerte, Hörcle etc.) auck sie cler Steuer

unterwarfen, anclcre mit ibnen eine Dnsnalimc mackten. Die Derkügung

') 21II dieser gekörte auok sine kleine 4Voknung, väkrend man kei anderen
köekstens eins Müilsrstuke antra!.

") Heute legt mmi besonderes Doviekt au! die Qualität des Steines. .Io
karter der Stein, desto kesser maklt er. Sandsteins krauokt man nur nook ?nim
Sokrotsn des Mutterkorns. Das eigentlieke Makton besorgen die 1818 durok den
Müller Hart Doldammsr bei uns eingestikrten karten Süssvassercinarsstsins, die
in Drankrsiok bei DaDsrte gekrooksn vsrdsn. Damals kosteten sie 2466 Mark
l4uok die kolgiseken und rkeinisoksn Steins gemessen guten Ruf.

^) ei. Melius Dd. VI, Reossss 1662, 1653, 1634 ^Dontinuatio III).

11
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vom 30. Leptember 1738 erklärte enälick äie Mühlsteine uncl anäere lila-

terialien, äie an äen König!. Werken verwanät wnräen, kür akzisefrei.

Der Müklenstein gekörte zum gekenäen Werk unä mubte äemnack,

wenci er abgenutzt, vom Müller ersetzt weräen. Denn beim Ltat war äeni

Müller äie jährliche Dbnutzung unter Dusgabe gutgetan woräen'). Die

meisten Lieme sollen in äer Mark ausnakmsweise grob gewesen sein. Das

Herbeischaffen äes Müklsteines oblag käukig eigens äazu verpflickteten

Dauernd. Diese Dukren kalten wegen äer groben Entfernungen unä äer

sckleckten Dcsckakfenkeit äer äamaligen Wege viel Desckwerlickes, äock war

kier auck vielkack eine örenze gesetzt. Zur Loester Ltaätwinämükle unä

Lokner Mükle mubten äie Dienstpflichtigen äie Lteine 6 Meilen oäer 12

Ltunäen weit kolen; aus gröberer Derne katte es äer Müller auf seine

Kosten zu besorgen.

In äer IZearbeitung äer Lteine sollen äie märkiscken Müller reckt

unerkakren gewesen sein; sie sollen äas Lckärken, um keine Zeit zum Maklen zu

verlieren, selten jetwa alle 6 bis 8 läge) unä äann nock in ungcnügenäcr

weise ausgekükrt kaben. Lrobe Leistungskäkigkeit besaben äie Lteine

wegen ikrer Lröbe; nack äen IZerickten äes Droviantmeisters Deuenäortf

verarbeiteten sie in äer Ltunäe 28—30 Lckeffel, wenn kein Wassermangel

kinäerle. Dabei wuräe aber weniger auf äie Dualität als auk äie Duantität

äes Mekles geseken. Zu Hamm wuräen bei einer Drobe in äerselben Zeit

von Neuenäorkf 4 Lckeffel, von äem Müller auk einem Ilebengange aber 18

Lckeffel fertiggestellt, was äer märkiscke Müller mit Maklen bezeichnete,

war eigentlick nur Lckroten, unä was er Lckroteu nannte, nickts als Duetscken

äes Letrciäes. Die Lteine wuräen fast in äem Zustanäe, wie sie aus äen

Drücken kamen, aufgelegt. Ls keklte ikne» vor allem äie gekörige Dunäung,

unä sie konnten nickt im Mittelpunkte gelabt weräen, so äak sie im Laufe

taumelten. Das Reglement von 1772 traf über äie Dnlage äer Mühlsteine

besouäere Dorsckrikten^). Dm äen unteren Ltein mukte äie Lage 4 Zoll,

äer Danä sKüppej äarauf 22 Zoll Kock sein. Die Küppe sollte unten auf

äer Lage vom Ltein 3 Zoll, oben nickt mekr als I Zoll vom Ltein absteken,

äamit äieser genügenä freien Lank bckalte. Überhaupt äurfte äer Daum

im Interesse äes abzumaklenäen Letreiäes, besonäers wenn es angefeuchtet

war, nickt zu eng genommen sein. Der Ltein katte zirkelrunä zu sein,

mubte „egal laufen unä kein Leprassel verursacken". Nack jeäem Lckärken

war äer Müller verpflichtet, ikn zuerst mit reiner Kleie unä nickt mit Kakk

auszuwählen. Kein Maklgast brauckte sein Cetreiäe aufzusckütten, wenn äies .

nickt gesckeken war.

') ok. Leite 113.

') ek. Kap. VII. Z 2.

ei. ^.nticßs 3.



— 1S9 —

Das Donränenbauwcsen lag vor Krieäricb fvillielm I. arg äanieäer,

unä erst init jenem Könige beginnt aucb bicr eine IZcsserung einzutreten.

Kisker balte meist cier vääiter clie Lebäuäe unterbalien nncl clie gcmacbten

Ausgaben an cier packt in Dbzug gekrackt. Dak clies verkabren bei cier

ungcnügcnäcn Duksiäit nncl berrsäienäen Kliquenwirtsckaft clie Kinkünkte cier

Doniänenkasse sebr sciimälerte, liegt auf cler Dcmä. Ltatt cier erbokkten

vuartalspackt wuräen von äen pääitern okt weitläufige lZaurecknungen
überreiäit.

Oer Artikel t9 cier Instruktion kür cias Leneral-Direktorium bestinimte

äaber, „äak clie päckter, Keamtcn, binfübro nncl von nun an mit ciem kau

in Unseren Umtern weiter nicbts zu sämffen, nocb clie pääiter clesbalb mit

clen Kammern Dbreäinung zu kalten baben". Kesonäere lZaureäumngen

sollten aufgestellt nncl von clen Dmtsreckuungeu separiert werclen; IZanbeanite

sein Lanclbaumeister nncl Kausäueiberj von jetzt an bei jecler Kammer tätig

sein, clie cias IZanwese» unter ibre Dufsickt näbme». Her Lanäbaumeister

batle im verein mit cier Kammer clen veräiug cier Kenbauten nncl Keparatnren

vorznnebmen; äer Lanäbausäireiber bekabte siäi mit ciem Lelä- unä Keäi-

nungswesen. Kr nnterstanci einem Departementsrat unä äem Lanäbau-

meister, cienen wieäerum äie Kammer übergeorcinet war. Durck äiese gegen¬

seitige Kontrolle bokkte äer König Unregelmäkigkeiteu zu verbäten „unä

müssen sie allzumal pflichtvergessene Läielme sein, wenn sie nicbtsäestoweniger

alle zusammen ins Dorn blaken könnten, um Uns zu betrügen". Der

Kausckreiber batte äas nötige Lelä ansscklickliäi aus äer Lanärentei zu

empfangen unä äurkte es niäit ank Ussignationen bin von einem päckter

einkoräern. Diese Dssignationen maäiten eine georänete Kecknungsablage

tatsääiliäi unmögliäi. Lie wuräen beseitigt. Kein pääker sollte „Dssigna-

tiones auszablen; sie seien von wem unä zu was bekuk sie wollen, unä

wenn es säas öeläj anäi von Uns selbst angewiesen wäre". Laut Instruk¬

tion vom 26. Haimar 1723 bekam Kleve-lKark einen besonäeren Lauäbau-

meister unä IZausckreiber.

Kür äas Domäncnbauwesen ist äuräi äas ganze Habrbunäert wesentliä,

äas IZaureglement vom l». Dezember 1727 makgebenä geblieben, äcnn äie

kolgenäen biläelen nur Krgänzungen »nä Kaääräge äazu. Keine generellen

Kestimmungen gab es. Die IKüblen wuräen bereits aus äen übrigen Do-

mänengütern berousgeboben unä naäi ibrcr Kigenart bekauäell; nacb äem

Drtikel III zu urteilen, sinä sie nicbt sonäerliäi in Verfassung gewesen

Ks galt äer Lruuäsatz, äak äie pääiter äie Lebäuäe in äemselben Kustanäe

wieäcr abzuliefern wie er sie beim Untritt vorgekunäen batle. Der Ke-

gierung waren äie Dcmptpückter äakür baftbar. Die neuen Dnpäckter ver-

laugten clamals allentbalbecc. äak äie Donmneugebäuäe, äie bei äer par-

tikulieroerpaäitnng sebr gelitten, erst mal von Lrunä aus repariert würäen,

Ii»



bevor sie sick zur Dnterkaltung, wie iknen vorgesckrieben, verpklickteten

Auck tauckten in äen ersten Rubren cler neuen packtung') Zweifel auf, wie

weit clie Dnterkaltung ciem päckter zur Last falle, Die weniger fixierten

Ausärücke in clen Kontrakten, in clenen von „gebenclem uncl stebencleni

Werke" uncl „groben" holze") clie Kecle war, batten zu cliesen Dnklarkeiten

gekübrt, Diese Dnsickerkeit in cler Auffassung veranlabte clas lZaureglement

vom 10, Dezember 1727. Im Hinblick auf clie Dnterkaltungstrage sckieä

es clie IKüklen in 3 Klassen:

Ij Müklen, clie nack clen alten Declingungen ausgeta» waren, mutzten

vom päckter allein unterkalten werclen. höckstens wurcle ibm, wenn solckes

ausgemackt, äas grobe holz zum stekenclen Werke von cler Domänenbekörcle

geliefert,

2) Der zweiten öruppe lagen clie Ansckläge von 1720 21 zugruncle,

hier waren äem Znkaber cke Keparaturkosten beim packtanscklage unter

Ausgabe vergütet"). Datier raubte er clie Dnterkaltung allein tragen, clie

Materialien auf seine Kosten besckakken,

3) Die letzte (Zruppe war nack clen neuesten IZeckngungen von 1726

vergeben, hier kiel clem päckter clie Dnterkaltung cler leite zu, clie unter Aus¬

gabe beim Ztat formiert war D- Die weiteren Kosten trug clie königlicke IZaukasse,

Das Keglement kübrte im einzelnen au, welcke leite sowobl bei

winä- uncl wassermüklen zu>n stekenclen unä gekcnclen Werke gerecknet

würclen, so ciab in cliesem Punkte jecle Dnklarkeit wegfiel, Möglick war,

clab Sick an einer Anlage ein plötzlicker Lckaclen ereignete, cler aus Der-

sckulclen cles krükeren Znkabers zurückzuktikren war, okne clab man clicsen

nock clakür kaktbar macken konnte, Dm ckes in Zukunft zu verküten, wurcle

jecles Llück äer Mäkle, clessen Dnterkaltung clem päckter zustancl, auf seine

jäkrlicke Abnutzung berecknet- Kack clieser Aufstellung kalte cler päckter

versckieclene Abnulzungsgelcler nack Ablaut seiner packtzeit an clie IZaukasse

ocler an clen Kackkolger zu zaklen. Mubte ein Werk infolge seines Alters

ocler Desckääigung äurck clie Elemente von Cruncl aus erneuert werclen, so trug

clie IZaukasse cke Kosten nack „einem vorkergemacktcn menagierlickem Desteck

unä ökkentlickem Deräinge". Der hauptpäckter konnte kür jeäe Dersäumnis

seines Dntcrpäckters veraniwortlick gemackt weräen.

Dem Keglement lag ein Überscklag bei, was pro äakr äurcksckniltlick

am gekenäen Werke erkoräert wuräe. Die Aufstellung war sekr peinlick,

fast kleinlick genau, Zs wurclen verlangt:

') et'. Leite 102 tk,

") Dieses vuräe in 6er RsAel vom Diskus Zslietert.

") ek, Leite 113,

A sbeuäa.
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1) für eine untersckläcktige wasserniüble mil einem Leiincle, cke auk
einem starken Ztrome, z. L. cler Kukr gelegen, im Zabre 56 Dil 10 Ltb.

2) kür ei>ic untersckläcktige IKüble von l Leiincle auf
einem Llusse ocler starkem Lack gelegen . 42 „ — „

kür eine obersckläcktige ocler unterscliläcktige wickle
von t Leiincle ank einem kleinen Lacke . . 27 „ 20 „

4j kür eine Kälberne winclmüble - . 64 „ 20 „
5) kür eine steinerne winclmüble - - 66 „ 34 „
Duräi clas Reglement von 1727 warcl jeclock nickt völlige Klarbeit

gesckakken, so clakz eine neue Deklaration cicr getrokkenen IZcstimmu>zgenam
I. Dpril 1732 nötig war. lZesonclers wurcle clie lätigkeit cler IZeamten
näber erläutert. Der Lanclbaumeister war zur Zeit überlacien mit cler
Derclingung uncl Duknabme cler öebäucle, clen Keulmeisteru aber verboten,
sick in clie IZauangelegenbeiten einzuuiiscken'j. Ls keblte claber in Db-
wesenbeit cies lZaumeislers meist an cler nötigen Duksickt. wir geben clie
IZestimmungcn cies Keglcments in Kürze wiecler, cla sie uns zeigen, mit
welckcr Deiulickkeit im IZauwesen verkabren wercle» sollte.

Ij Der IZausckreiber bat clie lZerecknung, Duszablung cler IZaugelcier,
Anweisung cler watcrialien z» besorgen. Die Kammer kann nack Lut-
clünken äie IZeamten, Kentmeister ocler Hauptpäckter anweisen, bei cler
Dukuabme cies zu repararierencle» Lebäucles, clie vom Departementsrat
uncl Lanclbaumeister ocler auck vom letzteren allein gesckab, cler Dnkerligung
cies Kostenanscklags ocler Derclingung Sick mit einzukinclen, clie lZaukällig-
keiten mit anzuweisen uncl clie beste „mcnage" mit sucken zu belken,
Arbeiter zu beauksicktigen, überbaupt clakür zu sorgen, clakz »ack ciem
Dercling geba>zcielt wirci.

2) Da es okt an Werkmeistern ocler Dnnebmeru keblt, so clürken clie
lZaubeclieutenclen Domänenpäcktern, wenn sie bei cler Licitation am wenigsten
korclern, clie Keparation ibrer sckaclbakte>i Lebäucie aus cler Hancl veräingen,
clamit sie beizeiten in guten Ltancl gebraciit werclen.

3j Der IZau soll mit trockenem Holze gesckeken. Daber sincl ciie
Holzsorten reciztzeitig zu besckakken uncl an einenz geeigneten Lrt auk-
zubewabren.

4) Nack Lertigstellung cler Arbeiten sollen clie IZentmeister cler Kammer
biervon Nackrickt geben. Line Dbncckme vom Departementsrat uncl Lancl¬
baumeister socier von cliescm allein^ kinclct statt, wirci alles kür ricktig
bekunclen, muk ein Dttest clarüber ausgestellt, uncl clen Dnteruebmern uncl
Drbeitern cler oerakkorciierte Lobn ausbezali» werclen.

') Diese übten inkolxeclossonnur abtüIIiFS Xritik an cler ^ütiZIcsit äsr
Laubeawtsn.
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ZI Um äie vielen weisen lies Lanäbaumeisters zu verbiuäern unä
ciem Lausckreiber clie Möglickkeitzu geben, äie IZaurecknungnack clem
einmal formiertenLauetat uncl jäbrlick veräungenenLeparationen oräcntlick
zu fübren, soll von äen Lebäuäen einer Lentei nack cler einmal gesckebenen
Reparation ein Znoentariumgemackt, vom Uepartcmentsrat, Lanäbaumeister
unä Lcntmeister untersckrieben, nncl jeäem äieser ärei ein Exemplar aus-
gcbänciigt weräen.

Man balle also geseben, äab es nickt ratsam sei, clie örtlicke Unk- »
sickt auszusckalte>runcl balle clie Mitwirkung cler Lcntmeister wicäer
zugelassen. Mas am meisten bekremclel, ist, äab clie Urbeit olt an keine
Leute von pack, sonclern an Wirte, Kaukleute etc. vergeben wurcle. llkoäerne
Zubmissionsblütenkamen auck sckon vor. äeäock war cler Kostencmscklag
in cler Lege! so eingcricktet,äab ein Unterbieten kaum nock obnc eigenen
Lckaäcn gesckeben konnte.

Ltaffelstein wollte ganze Urbeit macken unä forcierte für cien Lau
uncl Reparatur cler Müblen beicler Länder 35246 LIr. von cienen 26666 lUr.
auf solgencle Merke cler Mark entfallen sollten:

Wentel I^öräe.
l) eine neue massive Lanzernnikle bei Langsckecle mit einer

steinernen Lcklackt 6666 lUr.
2) kür ciie Lröbstingsmüble 666 „
3j für clie Lölcler Mincknüble 366 „
4) für eine neue massive Massermüble zu Lckwerle .... 2666 „

Wentel s?amm.
5j für cien Lau zweier Massermüblen zu I?amm mit 4 Längen 5666 „

Wentel Lockum.
6) kür clie Lulx- unä Minämüble zu Lockum 566 „

Wentel Altena.
7) für cien Lau einer massiven Müble bei Ultena .... 856 „
8) kür cien IZau einer massiven Müble bei päppelsbeim . . 856 „

Wentel Plettenberg.
8) kür äie Labler- unä Malkmüble >366 „

Pente! Zserlobn.
9) kür äie kserlobncr unä Luingbauser Müble 2666 „

Lie Leläer kamen aber nickt in äer von Ltakkelstein beabsicktigten
Meise zur Unwenäung. Ue>m äie kleviscke Kammer nabm auck bier naäi
Ltaflclstcins Ubreise mancke Leränäerungen vor. Las Leneraläirektorium
war sebr zurückbaltenä, wenn es sick um Lcwilligung von IZaugcläern
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kanclelte. Mekr als ein tZutackten Körle es in 6erselbe Lacke. Un6 wie

weit cke Unsiäiten bei 6en Unscklägc» von einancler abwicken, zeigen

kolgencle 2 Beispiele:

Kör cien Vau 6er Kammer Möklen kielt kör »ötigi

6er Möklenmeister Kisse . . SS4S „
6er lZansckreibcr Geborst . . 2363 „

lör 6ie Mökle zu Langsckecle ist 6ie Differenz no6i gröber. Ks tor6erte

Ltakkelslein wollte seiner Reform 6auern6en Kestan6 siäwrn. Um

zu verböten, clak in Zukunft wie6er eine äknliäw U»or6nung einrisse,

forcierte er kür jecies 6er beiclen Län6er einen Möklenbaumeister, 6er 6em

Lan6baumcister unterstellt, 6ie Visitation un6 Bauleitung bei 6e» Möklen

öbernakm. Der König zögerte anfangs, ckeser neu errickteten IZeamten-

stelle seine Zustimmung zu erteilen. Kür Kleve wurcie ein erkakrener
Zimmermann aus Kees mit Kamen Kaclemacker kür 6iesen Kosten aus-

erseben. Kör 6ie örafs6rakt Mark, in 6er Kisker bauplsäcklick 6er Kau-

särreiber 6as Domänenbauwesen bearbeitete, mackte es Möke, eine geeig¬

nete Kersönlickkeit zn fin6cn. Kekorsts Kacklorsckungen blieben erfolglos,
bis si6i 6ie Iilcvisäie Kammer an 6ie Zentralbekörcle in Kerlin wan6te.

Diese kielt Sick wie6erun> an Ltakkelstein in Königsberg. Unterm 8. Kanuar

1746 meI6ete Ltaffelstein, 6ab er eine geeignete Kerson en!6eckt kabe in

einem gewissen Hokann Loltkrieä Kisse aus Dessau. Um 6ie Lekalts-

krage möglickst einkaäi zu lösen, sollte 6er betr. Kisse 6ie Hammer Mök-

len, in 6eren Ktat unter Dusgabe 6akör 280 Kllr. eingesetzt waren, in

Kackt nebmen; 6azu billige Diäten bekommen. Ltaffelstein lieb 6en Kisse

zuvor nack Königsberg kommen un6 instruierte ikn in seinem Linne, fn-

kolge6essen verko6K 6er Möklenbaunieister in 6er Mark, wenigstens in 6en

ersten Zakren, 6ie Llaffelsteinsäwn Leäankeu uncl stan6 au6? mit seinem

Lönner in s6irilt!ickem verkebr.

Um zu versieben, warum 6ie Ltaffelsteinscke Kekorm ni6it im vollen

Umfange verwirklickt wur6e, ist es nötig zu zeigen, welcke Ltellung

Ltaffelstein un6 Kisse im Lan6e, beson6ers zu 6er Klevis6ien Kammer,

einnakmen. Dab 6en zeitweilig ins Lancl gesckiäcten Untcrsuckungskom-

nussionen nirgen6s von 6en Lan6esbekör6en grobe Lgmpatkie entgegen-

gebraäK wur6e, ist bereits erwäbnt. Mit 6erselben Dbneigung katte

Ztakkelstein zu kämpfen. Irotz 6er striktesten Dufforcierung seitens 6es

Ceneraläirektoriums wnrclen ikm von 6er Kammer nur 6ie nötigsten Duk-

s66össe auf seine wiecierkolten Dnkragen bin erteilt. Unk eine freu6ige

Ltalselstein S000 Ktl.,

Ltatlelstein

Kisse . .

Kekorst

6000 Ktl.,

It932 „

1766 „
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Unterstützung seitens äer Kammer konnte er nickt rcckncn. Ltaffelslein

verlieb äas Lanä ekcr, als seine Pläne realisiert waren. äetzt wnrclen

cier Lurcksükrung nock gröbere Hinäernisse in clen weg gelegt, so ciab

clas Leneraläirektorium cier Kammer clen Vorwurf niackcn mubte, sie

Strände Sick uncl macke Lckwierigkcit, „weil clas eine Zacke sei, cke nickt

von ikr berkomme". Lie kälte bei Ztattelsteins Lnwescnkeit ikre Kinwcn-

clungen vorbringen sollen uncl nickt erst nack äessen Abreise. Zecler Kai

so» für äie Lurckkükrung verantwortlick gemackt, uncl cler präsiäent äie

zur Anzeige bringen, clie ibr äevoir nickt tun. Die kurze, aber vielsagencle

Antwort, äie äie Kammer äcm Leneraläirektorium auk seine Lnlrage, welcken

Nutzen man von äem Neubau äer Langsckeäer INüble erbokke, gab, ist bezeick-

nenä kür äie äamalige Liimmnug äiescr provinzialbeköräe. Zie lautete,

Ltakkelstein bat äiesen Lau kür nötig eracktet, welcken vorteil Lw. INaj.

äraus baben weräen, können wir nickt sagen, mit anäeren Worten, gar

keinen. Zur Lntlaslung äer Kammer mub aber binzugelügt weräen, äab

mancker Ztakfelsteinscke Leäanke tatsäcklick in seinem vollen Umfange

nickt zu verwirklicken war z. L. äie genaue Nrküllung äer Klais, äie von

ibm als orts- unä lanäesunkunäigem INann aufgestellt waren. Ztakkelstein
blieb nack seiner Nückkebr zum Osten äer Lerater äes Leneraläirektori-

ums in lNüblensacken; seine Lutacklen kanäen bier meist mcbr Lerück-

sicktigung als äie äer klev. Kammer. Irotzäem er mit äer Zentralbeköräe

gut stanä, äukerte er sick äock mal wegen äer ewigen Differenzen etwas

resigniert, s8. aanuar 1748^ „Du Lorresponäcnz unä Kunäsckakt babe iä,

es seitäem sseit seiner Lbreisel nickt keblen lassen, allein es gekört zu

äergl. Oerbesserung ein stärkerer unä eklatanterer Leitrag als äer mei¬

nige, unä eine Harmonie von Lentimcnls, welcke aber wegen äiverser
Lbsickten nickt zu erkokken ist."

N'liktrauisck wuräe ebenfalls äer von Ltciffelstein entsanäte Lisse

aufgenommen. Leinem Lönner klagte er selbst, „mir gebt es köckst

konträr mit äem ILüklcnwesen in äiescm Lonäe, von allen Leiten leistete

man wiäerstcmä, weskalb man anck meinen Zckatten alllner nickt gerne

siekt, weil weniger äie Person selbst unä kabe tauscnäcrleg Lnkecktungen

auszustekn, wie wob! ick mick sckon in etwas äurckgebissen." Zurückgesetzt

füklte sick Lisse äaäurck, „äab ikn äie Kammer zu clen verpacklungcn nickt zu-

zieke, ikm mit äer Lesoläung, mit äer Ausstellung äes vorspannspasses,

äer Lnpacktung äer Hammer Müklen Lckwierigkeiten macke. Lie Kammer

kalte mit äen Laugeläern zurück, so äab äie Leute monatelang unä ok

Uber ein Hakr auf ikren Lokn warten mukten, kieräurck würäen sie abge-

sckreckt, weiterkin unter seiner Leitung zu arbeiten. Lackkunäige Leute

Iwbe er mit ins Lanä gekrackt, aber aus lLangel an Lelä könnten äie

ILüklen nickt vollenäet weräen. Lei äer pröbstingsmükle ärokten äie



krbciler, wenn nickt balcl »ezaklnng käme, clie geleistete Arbeit wieäer
zu zerstören, kuck ctie Kentnieister suckten mauckeu »an zu kintertrciben.

»isse meinte, sie säireu clie tlolte »cclienung cmk cleu neuen IKUKIen nickt

gern, weil clcinn clie waklgäste nickt mekr so ckäugten unä clie Irinkgel-

äer wegkielen. Oer »cntmeister Lecke suckle z. IZ. clie von Ztakkelstein

uncl »isse geplante »inricktnng cier oberen wickle zu Iserlokn uucl zu

Lemer zu vcrkinäern, iuclem er einen beäenlcnci billigeren »anansckiag
als cliese einreickle. kber auck auk »isses »erkalten fallen Lckatten. Lem

Lerpaäilungslwmniissar Lcklecktenclakl gab er anclere kusickteu knnä,

nannte z. iZ. clie Lerpacktnng clcr »entei Mrcle eine glücklicke, wäkrencl

er cias Lcgenteil clavon nack »crlin bericktete. blak Llakkelstein kinter

ibm slancl, ist er sicir wokl bei seinem Kuktrete» bewnkt gewesen. Ltaf-

kelstein ckarakterisierte clie ganze »ntwickelung mit clen Worten, er könne

scklieken, ciak clie Lacke keineswegs gefällig sei, uncl man lieber seke,

wenn sie rückgängig gemackt würcie. »isse sei viel zu obnmäcktig etwas

änrckznsetzen, auck clie kssislenz cies »ausckrcibers genüge nickt, »aber

Mickten Leute von knktorität clie I)ancl ans Werk legen, IM Lräres

komme man nickt weiter, cla Kleoe-Wark viel zu weitläufig sei. Die

Legenwart eines Lepartementsrat ocler sonst jemancles von knseken an

Lrt uncl Ltelle sei nötig. In> übrigen sei »isse ein arbeitssamer wensck.

IM clcr Zeit sckeint Sick jcciock »isse clen Lcrkältnisscn im Lancle mekr

angepakt zu kaben, unä als clcr Lanclbanmcistsr starb, rückte er in clessen

Ltellnng ein. Las kmt äes I»ükle>ckaunreisters blieb von cla ab unbesetzt;

clenn clie anlkommcncie »rbpackt ersparte viele »anarbeiten. Im knlang

äes folgenclen äakrknnäerts wnncierte man sick wiecler über äen sckleckten

Znstanä clcr wüklen uncl kükrte es ciarank zurück, clcck keine gebärigen

IMKlenbaumeister im Lancle seien. Man knüpfte clamals mit einen, ge¬

wissen winckens aus »euwieä, cier wegen seiner lücktigkeit einen »nf

nack Prankreick erkalten kalte, um bei »ancg eine papiermükle zu er¬

bauen, Lnterkanälnngen an. Dieser IMKlenbaumeister sollte aber nickt

eine amtlicke Ltellnng wie »isse bekleiclen, sonclern man wollte ikm nur

clie allen premäen gewäkrten »enckizia angecleikcn lassen, wenn er sick

als Privatmann im Lancle ansässig macke. Kn Lrwerb würäe es ikm in
clcr wark bei seinen Kenntnissen nickt keklen.

Ltaktelsteins »inricktung, äak clcm piskus clie Lnterkaltnng äes ste-

kencien, clem knpückter clie cles gckenclen Werkes zur Last kiele'1 war von

Lauer bis zum knkkommen clcr Lrbpackt, clie äann sämtlicke »aukosten

L Im Ltat äer einzelnen Müüts crnren äiess ^usAnbon unter ^us^nke
spezifiziert unä cvuräsu nn äer littnnuüiuo ^etcürüt. Lei ruittlsren ^Verken

reoknets innn runä äer Ittinnnüme «ts LoterünItunAskosten nn, äio äer Mütter
s^u trsAsn kstte. (Leite 113.)
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auf äen krbpääiter abwälzte, llie IZaureglcments v. >3. Mai 1761, 2. llc-
zember 1864, 14. März >766 waren, abgeseben von Ergänzungen im
Ltaslelsteinsäien ^ Linne, nur eine Erneuerung äes von 1727. Die Be¬
stimmungen regellen clie lätigkeit äer Kaubeamten, kescbakkung äes Hol¬
zes unä clie krl äes Veräinges. Der Lanäbaumeister balle im krübjabr,
nacii äeni kegl. v. 1761 auär im herbste, eine Ceneralbereisung cier Do-
mänen vorzunebmen. Lei Neubauten sollten „weilläufige, überflüssige Ce-
määrliärkeiten" vermiecien, aber äoär massiv unä äauerbakt gebaut weräen.

kei äcr krbpaärt balle äer Znbabcr allein äie ganzen Nnlerkallungs-
kosten zu tragen, aber äie jäbrliären Vereisungen blieben in krauär. Lie
sollten zeigen, ob äie krbpääiter ikren Vcrpfliäitungen auär naärgekommen
waren, Nnäernkalls lieb äer ssiskus äas Versäumte auf Kosten äes Nu-
pääiters naärbolen. Lrobe Naärlässigkeit äes krbpäärters konnte sogar
ein Lrunä zur kntsetzung aus äer Nacbt sein.

Dieser vsr in^^visobon ?um Dbsriuüklenäiroktor äer girn^vn Nonarebio
avanciert.



VII. Kapitel.

lZie 6ere6itigkeiien 6er Nlüklen/)

Die wekrzakl cler lancleskerrliciien wüklen besab zwei wicklige Dor-

recktet. Arstens kalten cliese Werke clie Lekngnis, ikre waterialien kür cien

Lau uucl cien tägiicken öebranck jDofz, Lteine elc.j in bestimmten Warken

ocier ancleren Lebieten unentgeltlick kauen ocler brecken zu ciürken; zweitens
konnten sie kür Arbeiten an cien Lebäulickkeiten ocler am Wasserlaufe clie

Dienste gewisser Leute okne ocler gegen nur geringe Dergütung in Dnspruck
nekmen.

§ I-

ZZie Markengerecktigkeit.

wie ja clie warkenreckte cler warkgenossen an kestimniten (Zütern

kasteien, so war anck mit vielen wüklen üie warkberecktiguug verknüpft,

cl. k, sie bezogen aus cler wark ikr nötiges Lau- uncl Leparaturkolz, lieben

clort Lancigraben, Lteine kauen, Lasen stecken. Die warkengerecktigkeit

wircl bei kolgencien wüklen erwäknt:

Die keiclen wüklen zu Leuenracle waren auf cien Lalver walcl uncl

clie Lcvener Warken angewiesen. Lölnisckerseits wurüe ciazu ebenfalls clas

Leckt bekauptet. Die Dersevoercier wükle kalte clas Lranclkolz aus cler

Dersckeicler wark, clie Lrensöreicier Wükle clas Lau- uncl Lrennkolz aus cler

Limbnrger wark.

Die weugeuer wükle war in cler Lämmer uncl wengener wark be-

recktigt.

Der Lettel-Wükle wurcle !?olz aus cler Lcicksmark verabfolgt.

Die 6 Zserlokner wükle» liatten Leckte in cien clortigen Warken, clie

Deiner wükle in cler Demer wark, clie Dagener wükle in cler Lppenkausener

uncl Lukwcicler wark, clie Llettenberger wükle in cler sog. weibel, clie

Ltepkansbecker wükle bezog ikr Dolz aus clem Lisckofsbruck, mnbte es
aber mit Lelci bezaklen.

Lackweislick besaken keine Lerecktigkeiten clie wettcrscke, Lckwcrter,

Lakmccler, lbaöis- uncl Lprockköveler wükle.

-> 0sk. Ltnst-crek, Lsrlin. Xsp. Xlevo I.XIII X. 1; X0IV X. 4; 0XXI
seot. I X. S. 4; Rex. lUnrlc XIV X. 10, II; XXI X. 2; XXVIII X. I, 4, S,

6, 7, 8: XXX X. I. 3: XXXI X. 4, 7, 9. 10.- XXXII X. 1, 2, 3, 4, 8, 9, 10,
II; XXXIII X. 2, 6', XXXVI X. 4, 5. 6, 7; 0X0 X. 5, 8. 12, 13, 24, 28, 29,
30, 36, 39.

2) Von clen Lrivntrnük'en Insst slok in cliesem Lnnlcts Iccmrn stcvns lest-
stellen.
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In clor zweiten Hälfte des >3. Habrbnnderls wurden viele Marken-

und öemeinkeitsgründe geteilt. Lriedrick der örobe, der sckon 1756 damit

den Dnsang mackte, begünstigte und förderte dieses Derkakren besonders in
den 70er und 80er dabren. Line besondere Dberkommission batte er kür

diesen Zweck ernannt. Her Müble kielen bei der leilnng, wie jedem

anderen pereckligten, gewisse Parzellen zu, z. p. der Hemer Müble bei

dieser Lelegenbeit 10 boll. Morgen, wurden der Müble keine bestimmten

Lründe a>igcwiesen, auf denen sie ibr nötiges Holz sdrlagcn konnte jnni

dieses Imndelte es sick in der Pegel), so blieb dock der Lesamtbeit der

ebemals Markberediiigten, die an der Icilnng partizipiert ballen, die Lllidrt,

der Müble in Zukunft das nötige Holz zu liefern. 1770 erfolgte die Mit¬

teilung der Pommer und wengerner Mark, Die Mnble erbielt nickts; wokl

aber wurde ibr das panbolz weiter geliefert und Zwar ein Drittel von

ebemals pereckligten zur Pommer, Zwei Drittel von denen zur wengerner Mark.

Mtiblen, die solcke Lerecktsame entbebrten, >nnkten ibr IZanbolz mit

Leid ankaufen. Die König!. Werke erbielten es, wie die übrigen König!.

Paulen, ans den Domänenwaldungen, kr mancken Lallen versackte der

Liskus sogar Ztadtwaldungen zu dieser Derpkliditung bcranznzieben. Der

Ltadtwalcl zu Lckwerte sollte der dortigen König!. Müble das Holz liefern,

hiergegen protestierten pürgermeister und pat.

Die Dnfänge einer rationellen Lorstkultur begegnen uns im 18. dabr-

Kundert. Lie war zur Notwendigkeit geworden. Denn die König!. Wal-

düngen ballen die starken Holzanweisungen, besonders in der Zeit von

1690—1740, nickt vertragen können. Die Wälder waren sebr verbauen,

wie stark anck solcke Holzungen in Misprnck genommen wurden, zeigt,

dab die 33 Domänenköke des Mutes Hamm mit ibrcn 122 Lebänden auf

III Morgen 577 Puten boll. Mab angewiesen waren. Die Lorstbebörden

forderten dringende Lckonung und leisteten jeder Holzanweisung beftigen

Widerstand. Line Lolge bicroon war anck, dab man, um Holz zu sparen,

anfing, die Häuser bis zum Dacke massiv aufzukübren.

§ 2.

Oie MiMIenäienste.

Die Müble war seitker ein wicktiger Laktor im Leben der MI-

gemeinkeit. Mlc kalten Interesse an der blnterbaltung und dem guten Zu¬

stande des Werkes. Lo mag es gekommen sein, dab die, welcke die Müble

besuckten und nutzten, sick gern dazu verstanden, dem Müblenbesitzer bei

peparaluren kilkreicke Hand zu leisten, ikm milzubelfen bei der Ausräumung,

des leickes und Müblengrabens, Lubren zu stellen kür das Dbkabren des

Lcklammes, für das Holen der Müklstcine. wie die Lreiwilligkeit, eine
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IKüble zu besucke», allmäblick zum Zwange wurcle, so börtc auär uack

uncl uack äic Krcibeit clor Dienste auk. Der IKüller bekam einen recktlickeu

Dnspruär auk solclic Dienste.

Kiel ursprünglick cier Kreis cler Zwangsgäste uiit ckeueu zusammen,

clie Dienste leisielen, so branckte clas im 18. Habrbunciert nickt uiebr cler

Kall zu sein. Zu cler Kegel war clie Dnzabl cler Dienstpklicktigeu geringer.

Zwar macbte sicb um ciiese Zeit eine Bewegung geltencl, clie auk Lruncl

cier Kannpklickt weitere Kreise in clie Dienstpklickt einzuzieke» sucbte. block

kann aus cier Kannpklickt iu cliesem klabrbunclert uickt auk eine Dienstpklickt

gescklossen werben, so clakz eine Kannmüble an sick nock keine Dienst-

gerecktigkeiken zu besitzen branckte; ebenso wenig konnte aus Dienste» ein

clamals bestebencler Zwang kergeleitet wercien. Kesouclcre Dienstregisicr, cl. i.

Derzeicknisse cier Dicnstpklicktigen uncl cler zu leislenclen Dienste, gab es
sckon krüb auk clen IKüblen. IZei äen lanäesberrlicken IKüblen war clie

Dienstpklickt krüber in sofern eine gesteigerte, als berzogl. resp. Kurf. Lclikte

von 1478, IS86, 1683 alle Untertanen ZU Kubren an lauclesberrl. Kargen,

Lcklössern, IKüblen verpklickteten, clen Diensten aulzer clen, privaten Lbarakter

nock ein ökkentlick-recktlicker binz» kam. km 18. Zabrbunciert berrsckte

völliger Mrrwarr über clas Ickak nncl clie Drt cler Dienstleistungen. Diele

Drozesse wegen Dersckieclenkeit cler Dnsickten über clas ITkakz cler zu

beanspruckenclen Dienste bezeugen clas. Duck clie IZcbörclcn vertraten bier

keinen einbcitlicken Ltanclpunkt. Die Dauinier Kannner glaubte sogar st739)

clcik cke Dienste krakt äes iuris bsnnarii motsnäini zu leisten seien. IKan

gab sick zwar INübe, cke Lacke klar zu regeln. Da cke Ltellung cler

Kegierung lecliglick clurck clie materielle» Interessen bcckngt war uncl cke

IKüblenclicuste, von ckeser Leite betracktet, sckon im Laake weniger Habre

eine gruuclversckieclene Keurteiluug von ibr erkaliren mubtcn, so ist es

begreilliäi, clakz es z» einer planmäbigen Kegelung nickt lwnr. lln ver-

sckieclenen perioclen cies Habrbunclerts wurcle clie Dienstpklickt vom Diskus

mebr ocier mincler betont uncl beanspruckt. bn Dnkaug cies 13. Habrbunclerts

befürwortete clie Kebörcle sebr cke blmwanckung cler Dienste i>i öelcl. Ls

bangt ckes zusammen mit clem clamals tieker clringenclen Lelclpaäztsgstem.

Diese Kewegung tlaute ieclock balcl ab. Line Dmwaucllung kür ewige Zeilen

gcsckab nickt melir, sonciern künftig nur nock kür eine begrenzte Zeitclaucr;

auck wurcle clie Linwilligung äes Däckters eingebolt. Diese waren clem

neuen Derkabren begreiklickerweise abgeneigt. Derlorcn sie clock Drbeits-

Kräfte, wäbrencl cke ciakür gewäbrte Dergütung in keinem Derbältnis zu

clem Derluste stancl. Duäz am IDiclerstancle cler Kriegsbebörclen sci,eiterte

clie konsequente Durckkübrung. Die Dmtskaunner zu Kleve kaucl keinen

Lruncl zum tDiclerstanci, wobl aber clas Leueralkriegskommissariat, clem

sick clas klevisckc Konrniissariat auscklok. Diese Kebörclen wollten nickt,



dab die Zteucrkratt der Untertanen kür ibrc Dinanzen bei clem berrschcnden

Mangel an flüssigem Leide gemindert würde. wegen dieser Hindernisse

setzte cler Danimerrat Löcking die begonnene Umwandlung nickt allgemein

clurcb. M den zwanziger und dreibiger dabren, als viel gebaut wurde,

nutzte man von Seiten des Diskus die Dienstpflicht gründlich aus, okt über

das berkömmliche Mab. Das Land sollte die nötigen Dubren, die Drcibeit

oder Ltadt, die an der Müble interessiert war, die Hauddienste besorgen.

Ltaklelstein setzte selten Drbeitslobn kür solche Dienste in Anschlag. In

Derlin sab man auch nicht ein, warum solche Dienste Leid kosten sollten,

die umsonst zu baben waren. Höchstens in gebirgigen Legenden, wo

Pferde seltener waren, lieb man zu, dab Dubren bezablt wurden. Line

aus östlichen Derbältnissen erwachsene Unkenntnis spielte auch bier bincin.

Ltalkelstein ging meist von dem Lesicktspunkte aus: kDer die Müble nutzt,

so» auch zur Unterbaltung des Werkes beitragen; die Dienstpflicht also

mit der Dannpflicht Hand in Hand geben. Das Dienslrcglement vom

2. Dezember 1755, das die gen. berzogl. Ldikte keranzog, bestimmte, an

Müblen, die vor 1726 erbaut sind, müssen alle Untertanen Dienstleistungen

verrichten; ausgenommen, wenn sie per speziatem concessionem davon

befreit waren oder es „Konslire, dab die Dienstpflichtigen die Dienste allein

tun mübten". Die Lrbpäckter ballen in der Lolgezeit die Unterbaltung aus

eigene Rechnung zu besorge». Lie sabeu darum strenge drauf, dak der

Dienstpflicht voll und ganz genügt wurde. öerade aus dieserZeit stammten

die meisten Prozesse und Dcsckwerden wegen der Dienstpflicht. Die Du-

sichten Uber die Heranziebung der Untertanen deckten sich nicht. Die

provinzialbebörden'j wollten die Dienstpflicht aus der Zwaugspllichl ber-

leiten, damit möglichst alle Werke in den Lositz dieser vorteilbakten

Lerecktigkeit kämen. Desto eber würden sich auck Dächter zu den Müblen

finden. Das Leneraldirektorium vertrat dagegen die Unsickt s22. »an. I78.I),

dak es nicht auf den Zwang, sondern auf die Dieustregister, Herkommen

und Observanz ankomme. Dor allem opponierten die Dreibeken und Ltädte

gegen die von ibnen geforderten Handdienste. Hast jede Müble war, was

Zabl der Dienstpflichtigen, Urt und weise der Leistung anbetraf, verschieden

gestellt.

Zur Dcckerdingsmüble wurden die Dienstpflichtigen durch den Dmts-

frobnen aufgeboten. Nachdem sie 1677 in die Erbpacht der Ltadt Lckwerte

gekommen war, konnte dies auch durch den Magistratsboten geschoben.

Desondere Dienstkubren mukten gestellt werden, um das Multermebl zur

Dönigl. Deutei zu schaffen.

Zur Hilsingsmükle kubren lork und Holz 2 Dienstpflichtige aus der

Herrlichkeit Deck, 3 aus Unit Lamen.

D et'. Ois L^rniner -in Usinill. Leite 172.
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Zur Lamenscken wickle aus Herrlidrkcit Keck 4 Dienstpslicktige, aus

Amt Lamen 3 Dienstpslicktige.

Die Dienstpslicktige» beider wüklen kalten kier ein Anreckt auk

2 Kannen Kier kür jedes Kuder.

Kür das Holen des unteren wüklsteines zur Lamenscken wükle waren

verpklicktet S Kesitzer aus clem Amte Lamen, clie 9 Pferde, I wage» uncl
2 Käume zu stellen kalten.

Dieselbe Derpklicktung kür cien Läufer katte>i 4 Kingesessene aus Keck

jö Pferde, l wagen, 2 Käumej. Keim Holen der Kleine wurcie 2 Ktr. zur

Zekrung und Kssen uncl lrinkeu beim Abladen gegeben.

Das Abkakren cles Kornes aus der wükle zu Lamen oblag
3 Pferdebesitzern.

Handdienste zur Lamenscken wükle leislelen

aus Kergcamen tv Dienstpslicktige;

„ Lercke 5 „

„ Kottum l „

„ Dverberg l0 „

„ Aden 10 „

„ Kickut 9 „

pro wann bekamen diese bei ikrer Tätigkeit 2 Kannen Kier.

Kei der Hilsingsmükle crkoben sick Klagen über die durck die Krb-

päckter vermekrten Dienste. Krüker kabe man im lurnus alle 2—3 Hakre

^/s—t lag gedient, jetzt solle man pro dakr ca. 50 Kukren leisten. Die

Langsckeder wükle kalte ikre Dienstleute laut Dienstregister von 1602 in

Natorp, Wickede, Asseln, Kergkoken, Dellwig, Fröndenberg, Ardeg. Hier

waren die Dienste ausfallend spezifiziert. Das Abkauen des Holzes, das

Herbeisckaffen, die Arbeiten an der Lcklackt, das Dulakren der Krde be¬

sorgten jedesmal oersckiedene Dienstleute. In dringenden Kälten mukten,

wokl im Hinblick auf den reibenden Kukrstrom, alle Pferdebesitzer der

genannten Kirckspiele ersckeinen.
Lei den wüklen der Kentei Zserlokn katte das Amt Zserlokn äknlicke

Kukren zu stellen.

Lei der wükle zu Lckwerte ist es zweifelkakt, ob ursprünglick eine

Dienstpklickt der Ltadt bestand. >723 ist die Keinigung des wüklengrabens,

nad? Aussage der Ltadt jedock nur billweise, von den Kewoknern vorge¬

nommen worden. >742 sollte die Ltadt 214 Ktr. wegen nickt geleisteter

Handdiensie zakle». wan einigle sick, dab die Ltädte in Zukunft I lag

im Zakr zu dienen kälten, dock nickt unter dem Kamen Zwang sl743j.

Aber 1772 wurde über die Ltadt wiederum aus demselben Lrunde eine

Leidbube verkäugt. Dasselbe Derkakren, wie bei Lckwerte, fand nock

mekrkack bei anderen Drten Anwendung, weigerten sick die Dienstpslicktigen,
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so wurcien äie Arbeiten auk Kosten äer stääliscken Kämmereikasse vor-

genommen. In äen Amtern lieb mon in äiesem Kalle clie Unkosten bei

clen sog. Drbentagen ant clie einzelnen Dienstpflichtigen aussärlagen. Lang¬

wieinge Prozesse waren clie Kolge, uncl mir äurch Anwenäung cles äubersten

Zwanges wurcien manäre Dienste veranlakt.

llie Dienste zur Dombruärer INiikle kalten clie Dauersäiaften Annen

nnci Wullen 1727 äurär Lelci abgelöst. Der spätere Döräer Ncntmeister

forcierte bciäes, wollte weäer auf clas Celä noch auf clie Dienste verzichten.

Diu langer Ltreit ist äie Kolge gewesen.

Lei clen Dammer INüklen mubten 46 Döke cler Nentei clienen. Auär

kier batte cler Domänenkiskus mit clenr Amte Dacnm uncl Leriää Daaren-

Untrop um 1800 clie geforcierten Dauäienste erst reciitliclr auszunraäicn.

Der I. Lenat cler klevisäi-märkiscken Negiernng entscbiecl, aus äer Unter-

tanenpslicbt könne in clen kiesigen Provinzen auf clie allgemeine Dienst-

pklicbt kein Anspruch bergeleitet weräen, sonclern jecler Dauer sei in cler

Kegel frei unä nur zu gemeinen Lancles- uncl lancieskerrl. Dienste» ver-

bunclen. Die Dienstpsliärtigkeit cler Untertanen, wie in ancleren König!.

Lanäen sei nicirt vorbanclen, wenn es sich um Domäne» banclelte, äa es

kier nacli cler Lanclesverkassung keine Domänenclörker uncl -Amter gebe.

Aber 20. Januar >304 änäerte äie Negierung zu INünster clies Urteil: äie

Deklagten sincl sckulclig zum stebcnclen Werk cler Kornmüklen uncl clen clazu

gekörigen Dämmen uncl Lckleusen alle nötigen Dienste inncrkalb äes Dmtes

zu leisten. wenn sie auberkalb cles Amtes fakrcn müssen, nur soläie,'

clie sie an einem läge verrickten können. Dor Lonnenuntcrgang müssen

sie wiecler zu Dause sein.

Don cler INiikle zu Wetter sincl 1691 clie Dienste abgekommen; sie

sincl clamals auf Lelcl gesetzt worclen; kür clas Lericht Dagen: 25 Dir.;

Leriärt Dollmarstein 6 Ntr.; Deräecke uncl Dnäe; 4 Dtr., 10 Ltb.

Die INüklen zu Wengern uncl Dagen besaben clie gewöknlicken Dienste.

Die INiikle zu Dlankenstein konnte Dancl- uncl Lpannäienste nack Declark

foräern. Jecler Kötter war zur Arbeit mit einem Wann verpflichtet, Din-

lieger stellten je 3 eine Arbeitskraft. Auch kier bürgerte sich an Ltelle äer

Leistung äer Arbeit äas Dienstgelä ein. Zu äen Diensten äer Altenaer

INiikle trug Lanä uncl Ltaclt bei. Die Drensäwiäer INiikle katte kein An-

reärt auf Dienste. Zu äer INiikle in INeinerzkagen bot äer Dbervorsteker

äie nötigen Kukren äes Kirchspieles auf. Die Neuenraäer INüklen bean-

spruckten Danä- unä Lpannäienste äes Amtes. Dier wuräe zwischen äen

Drbpächter unä äcm Amte vereinbart, äak äer Drbpäärter für Derziärt auf

äie Dienste pro Jakr 10 Dtlr. erkielt. Dieser Dertrag berükrte jcäoä, äen

Donränenkiskus niärt, äer sich reservierte, nack ev. Aukkebung äer Drbpackt

wieäer Naturalleistungen foräern zu äürken. Zur Detlelmükle gekörten äie
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üblichen Dienste. Icher mubte äer Znbaber äenen, äie mit wagen chenten,

täglich 4 Ztb., kür Karren 2 LIb., kür »anääienste I 8tb. noblen.

wie auk vertragsmäbige weise Dienste vereinbart wuräen, zeigt

kolgenäer Da». Das Ltikt Aeräecke batte cler wancimachergilcle auk 12 kkakre

seine walkmüble verpachtet. Ltatt cler Dacht mnbte clakür cler öiläe- ocier

Amtsmeister im Uabr I—2 läge säie Zeit bestimmte che Äbtissin) etliche

Leute sbis S) zu Diensten an cler Kornmüblenschlacht, zum I?auen cler

Duschen, Drechen cler Zteine schicken. Die Arbeiter bekamen keinen Lobn

uncl keine Deköstigung. IDebrten sich äie Denutzer äer walkmüble, so

trat auch Dermebrung äer Dienste ein. Auk Allerbeiligen mnbte äer Liläe-

meister äer zeitigen Äbtissin einen Dericbt äarüber zugeben lassen.

Zu anäeren Domänenbauten als wüblen wuräen keine Dubren ge¬

leistet. Die Pächter mukten solche nach einem Läikt von 1713 selbst besorgen.

Der Ltaat nabm bei äer Änkbringung äieser Dienste äarauk Deäacht,

äab äie Deamten unä Pächter äiese Derpklichtung äer Untertanen nicht zu

sebr ausnutzten, äab äen Leuten auch äie berkömmlicbe Lntschääigung an

Dicr, Lelä, Lssen etc. gegeben wuräe. Dei äer Ausschreibung äer Pubren

sollte auk Laat- unä Lrntezeit Dücksiää genommen weräen sI3. wai 17S1)-

kn äen älteren Lrbpachtskontrakten wuräe jeäe wiäersetzlichkeit beim

Hanääienste mit 10 Ltb., beim Dpannäienste mit Ve Dtr. beärobt.

12



VIII. Kapitel.
Oer Nlüklendetrieb.

§ I.
Oer NlüIIerstcmä.

Lin Mäßiger Müllerstand keblte in der Lraksckaft ganz uncl gar.
Müblenbesitzer, die ikr Lewerbe selbst betrieben, gab es nur vereinzelt.
Duck cliese übten neben der Müllerei bäukig nocb eine andere, meist land-
wirtsckaftlicke lätigkeit aus. päckter batten äie Mebrzabl der Müblen
inne. blies mag ein Crund mit sein, dab Müllerzünste, clie aucb anderwärts
selten vorkamen, sick bier zu Lande gar nickt kanden. llickts wird von
solcken Zünkten erwäbnt als ein öutackten der Kammer aus dem Zabre 1767»
in welckcm sie kür angebradit bielt, die Müller der Müblen in eine
?unkt oder Lüde zusammenzuscklielzen. Dls Müller waren in der Kegel
Kneckte tätig, die der päckter oder Besitzer anstellte und zwar, wie Ztallel-
stein meldete, „sckleckte und miserable kür 15 Ktl. Lobn zum Kuin des
ganzen Werkes." Dbnlick kübrte er an einer anderen Ztelle aus „die
sämtlicken Illüller versieben ibr Handwerk sckleckt, können weder Kad nock
Letriebe macken und kaum Lteine sckärken, kalten die Illüblen sebr unrein
und in keinem guten Ztand. Zie bekommen von den päcktern, welcke an
vielen Orten IZauren und Leute von anderem Metier sind, jäbrlick etwa
15 Ktl. Kneckteslobn und müssen sick kümmerlick bebelken, daber die, welcke
was versieben, anderwärts Dienst sucken und aus dem Lande geben."
Lin gleickes Urteil lällte Kisse und sprickt die Lekürcktung aus, dab die
unter Ztakkelstein neu in standgesetzten Müblen „bald wieder durck der
kiesigen Müller Ilnerkabrenkeit in Kuin geraten dürfen, da obnedem die
wenigsten das Handwerk reckt gelernt und weder Kad nock Letriebe zu
macken wissen " ln Loest und Lörde bebalk man sick aus Mangel an
Müllern mit den Eseltreibern.

Zorge Ztaffelsteins und der IZebörde war es, im Znteresse der Werke
und des Publikums, tücktige Müller auf die Müblen zu zieben. Duk gröberen

>> dsk. Ltsstsarek. Lsrlin liep. Nurk XXI n. 2; XXIII n. 5; XXVIII
n. 6; XXIX n. V XXXI n. I, 2, 3; XXXII n. 6, 7, S; XXXIII o. 2;
XXXIV n. 1; XXXVI n. 1; LXL n. 3, 7; LVVI a. 1; LLIII;

Rsp. Xtsvs LXXI ssot. I n. 1, 4, 7, 8 :
Birten Hokkirinmsrk. 34 a. 4;
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Berken sollte ein Müblenmeister angestellt werclen, cler mebrere Unter-

mnller uncl Müblenjungen nnter sick balle. Durcli ein auskömmliciies Lebalt

sackte man ilmen eine georcinete Lxistenz zu sckaffen. Duf jeclen Lesellen

wnrclen im packtanscklage 75 Klr., auk jeclen Hungen 35 Mr. berecknet,

auf einen Obermeister sogar 120 Mr. Zn clen Kackbarlänclern Hollancl,

Hannover, Hessen tanclen clie Müller bessere Znbsistenz unä auck bessere

Dcliancllung. Um tücbtige Müller vo>c Profession ins Lancl zu locken uncl

zur packtung zu veranlassen, verbiek man iknen preibeit von cler Werbung.

Diese Dcrkügung wurcle allen Regimentern im Lancie bekannt gegeben. Ltakkel-

stein sackte naclr Königsberg zurückgekebrt i>i preuken Müller zum Ubzuge

nack ctem Westen zu bewegen. Der Lrkolg a» clieser IZemübungen sckeint

jeclock nur gering gewesen zu sein; clenn clie Kammer mukte unterm

31. Dezember 1739 melclen, clalz sie trotz ikrer Müke nur wenige Müller

bat auftreiben können, zumal Müller von cler Desckakkenbeit, wie Ltaffelstein

verlangte, keinen einzigen. Zcklieklick mackte Ztakselstein clen Dorscklag,

unter clen Kegimentern Umsckau nack gelernten Müllern zu kalten. Der

Kammer wurcle clemgemäk aufgetragen, eine Liste cler betr. Müller von

clen Lbeks einzukorciern; clock sollten auck unter cliesen bei cler packtung

cke Lancleskincler clen Dorzug Kaken. Zcklieklick wnrclen clem Keborst

unä Kisse 290 Mr. bewilligt, ciamit sie auf Zucke nack geeigneten

Müllern geben können. Man kann wobl sagen, clak clie Dersucke, gelernte

Müller auk cke Müblcn zu zieben, völlig gesckeitert sincl. lücktige Leute

vom Mack wnkte nian zu sckätzen. Lin Kaspar Denier wünsckte seine

4 Löbne vom Militär freizubekommen. Uncl es gelang ibm clies, weil er
nack clem Urteil cler Lebörcle ziemlick cler beste Müller in cler Mark war.

Die Ztellung eines Müblenknecktes war trotz cles geringen Lobas

vielfack clock nock sekr einträglick uncl claber sekr begebrt. Der Zolin

folgte in clieser Ztellung bciukig clem Dater. Die Irinkgelcler, wie sie vor

Ltasfelsteins Kekorm allgemein in öebrauck waren, krackten jäkrlick eine

bübscke Zumme ein. wer cliesc altbergebraörte Dbgabe nickt zaklte,

mukte oft ins Luckose warten, ocler ibm wuräe clas Cetreicle verclorben.

Duk äen Hammer Müblen kerrsckle cler Irinkgelclerunfug besonclers stark,

cler clortige Müblenpäckter zablte seinen Kneckten jäkrlick nur 18 Mir.,

2 Lckekkel Koggen uncl 2 Lckesfe! Malz. Dabei mukien sie siä, selbst

beköstigen. Miclimente clieser ekemaligen Unsitte kinclen sick nock beute
in mancken Müblen unä Lckmieclen.

Uber äie Anstellung cles Personals kam es zu Hamm zwiscken

piskus uncl Müblenpäckter zu Differenzen. Hier erlegten clie Kneckte beim

Eintritt, um sick einzukaufen, ein Lewinngelcl von 80—100 Mr. Der Mb-

päckter Luclooici batte von 1704-1710 3 vakant geworclene Ztellen neu

besetzt uncl 240 Mr. clakür eingestricken. Das cliesem Lruncle wurcle ibm
12'
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jll.März 17>0j untersagt, in Zukunft weitere Müller nncl Müllermeister

zu bestellen, sonciern clies sollte von jetzt ab cler Domänenkommissiou über¬

lassen bleiben. Kisker batte cler § II cler vorwarfen vom II. September 1700

gegolten i „Der päckter soll clie «neckte einsetzen, kattet für clen Lckaden,

besonciers für clen krandsckaden, clen sie anrickten, er soll seken, clak er

tücktige, cles Mablens kunclige Leute bekommt uncl soll gute Dulsickt üben."

Der Müllerberuf bietet mancke Lelegenkeit zu tlnterscklagungen.

Linen Lid katte clarum jecler Müller im IZeisein des Ncntmeisters zu leisten,

clak er sick aller Defraudationen entkalten wolle.'! «öniglicke Verordnungen

suckten clem Irinkgelderunwesen zu steuern. Unter 2. Dezember 1745

wurde verboten, die Läste dur<k unricktiges Multermak zu drücken und

allerkand auf plackereg und Leldsckneideregen auslaufende Neuerungen zu

üben, viellack war es Litte, dak die Müllerburscken auf Lastenabend

lvürste einsammelten und den Zwangsgenossen sogar die Lröke derselben

vorsckrieben „bis zu 5 Lllen lang" oder den Leuten den entspreckendcn

preis setzten, unter der Drokung, „sie mit scklecktem Lerikk zu versekcn."

Legen diesen Unkug sollten die Haupt-Vnterpäckter und Lokalbekörden

einsckreiten. Der § 2 der „erneuerten Instruktion kür die Kriegs- und

Domänenkammer" vom 1. duli 1748 ricktete sick vornekmlick gegen die

Letrügereien der Müllerpj

Der Leumund der Müller war damals nickt der beste. Neigung zu

Veruntreuungen und Lewalttätigkeiten wurde iknen nackgesagt. Dus dieseni
Lrunde katten iknen srüker die Ltatuten mancker Zunft keinen Li!,tritt

in die Zunft gestattet. Die Neickspolizei kok diesen prinzipiellen Dusscklub

1577 zwar auf und gewäkrte iknen den kcilrilt, wenn „sie sick ekrlick und

wokl gekalten kaben." Duck keute nock kält das Volk vielkack nickt all¬

zuviel von den Müllern. Lin „Müklenmak" bedeutet an mancken vrtcn

im besten Lalle ein knappes Mab. Duck unter den Müllern der Mark

landen sick solcke, die ikrem Ltande wenig Lkre mackten Der Lastroper

Müller wurde um 1740 wegen Diebereien in Hakt genommen. Lin Lrb-

müklenpäckter der Nentei Hörde Lenningkaus ist wokl der scklimmste im

ganzen Lande gewesen. Lrük sckon katte er wegen Lalsckmünzerei im

Lekängnis gesessen, dann war er von der Dombergs Mükle zu karop bei
Nackt und Nebel unter Mitnakme von Pferd und «arren des kesitzers

davongegangen. Irotzdem wurde er als Lrbpäckter in der Mark ange-
nommen. Duck kier besserte er sick nickt. Iviederkolt kam er mit dem

Lesetze in Konflikt. Zum Lcklusse wurde er wegen reglementswidriger

') Lisks unter ^Ic^iss Z 3.
2) Lootti n. 1480.
2) ^.eta Lor. LsköräsnorA. Ld. VII. 8. 801.
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IZcdrückungen, untücbtigen Mablens,^ scbledrten lZetragens uncl Mibbandlung
der Löste, sogar clor brauen, zu Leld- und Lekängnisstraten verurteilt uncl
mutzte die Lrbpaclrt zedieren. Ltreng sdrritt man gegen soldie Müller ein:
„de seltener ein Müller übertübrt werden kann, desto mebr soll man in
soldrem im» mit aller Ltrenge gegen ilm vorgeben," war der Ltandgunkt
der Regierung. Loldie knalle wurden von Leiten der IZebörde zur ökkentlidien
»enntnis gebradrt, und Marnungen tür die übrigen Müller daran geknüpkt?)
hatten die Lesdiwerden der Mablgäste über die lZedrüdrungen eines Müllers
keinen Lrkolg, oder lieb der lange Instanzenweg ank die ersebnte Abstellung
der Mibbräudre warten, so grikken die Mablgenossen and, wobl zur Leibst-
bilte, rotteten sicb zusammen, bradrcn in die Müble ein und lieben dort
ibren Il>rmut an Person und Lacbe aus.

Die ?abl der Müller wird uns tür das dabr 1786 auk 107 angegeben.
Iladi der bist. labelle von 1798 waren damals tätig:

im nördl. Ltadtkreis: 14 Müller mit 1 Lesellen;
im südl. Ltadtkreis: 8 „ „4 „
auk dem Lande: im »reise Hamm 16 Müller

im »reise Hörde 3V „
im »reise Metter 18 „
im »reise Altena 2S „

in der Loester Hörde 9 „
Lumma 130 Müller mit S Lesellen.

Llie ?abl der Lesellen ist bei den Landkreisen auker acbt gelassen
worden. Ls waren aber docb soldie vorbanden. Henri 1797 werden

im »reise Hamm 4 Lesellen
im »reise Hörde 2 „
im »reise Altena S „

und 1799 ebentalls: im »reise Hamm 4 „
im »reise Hörde 2 „ erwäbnt.

H HierASASnmaokte LenninAbaus (Iis merkvrürdiAs tilinvendunA, der
Lauer vrolto Arodes ülakIZut, „vrsil sein Lssinde alsdann daraul nieüt so
Aslrässig seil

-) Im ?atl LsnninAbaus ersobivn unter Hamm 10. Dezember 1801 tolAende
olü^ietts UlittoilunA im Duisburger IntsIIiAsn^blatt: ,,Liu Drbxaobtsmüller in der
bissigen Lrovini?, der stob vieler Lsdriiokungsn und Vsrvortdsilungen der Naiit-
genossen sokuldig gsmaebt, ist naob vorbergsgangsner üskalisobor Ilntersuobung
durok drez^ Drkenntnisse in eine Leldstrake von 40 Rtr. oder 8 vröeksntliober
(Z-elängnisstrale kondemniert und seines Ilrbzzasktsreobtes verlustig orkläbrt
zvorden, dergestalt, dsss diese Drbxaobtsgsröobtigksit anderwärts subbastiert
worden wird.

Ds wird daker dieses den übrigen DrbxsebtsmüIIern au ibrsr ^Varnuog
und ^.cktung bekanndt gemaekt.

Hamm, 10. Dse. 1801. Lrouss. Närk. lOisgs- u. Domänen-Xsmmer.
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§ 2.

Oer McikNokn.^

was am meisten zu Veruntreuungen cier Müller Dnlab gab, war

6er Makllokn, auch Mutter, Mulkter ober Metze genannt. Mn grobes

verbienst 6er karten polizeilichen Wirtschaftspolitik 6es 18. Dakrbunberts

ist es, 6urch Festsetzung eines einbeitlichen Malilloknes 6er Willkür 6er

Müller Mnbalt getan zu baben. Diese polizeiliche Festsetzung war eigentlibi

nur ein selbsloerstän6liches Korrelativ 6es in so scharker Korm eingetübrten

Zwanges. Die Regelung 6es Mabllobns mub im ^usammenbang mit 6er

bamaligen Regelung von Mab un6 Lewibit betrachtet werben.

Der Mabllobn in natura würbe von berselben Eetreibeart entrichtet,

bie verarbeitet würbe. Duk Dranb, unb herkommen berubenb zeigte clas

Multer im Dnkange cles 18. Habrbunberts eine mannigkabre versbüebenbeit

schon innerkalb eines engen Bezirkes, wie sibr aus tolgenber Tabelle

erseken labt. Man beansprubrte von bem bergestellten Mebl als Vergütung
auk 6er Dltenaer Müble ben 24. leil

„ vöppelsbeimer,, „ 30. „
„ Drenscheiber „ „ 28. ,,

,, Meinerzbag. „
„ 32. „

„ vakmeber „ ,, 28. „

„ vlettenberger „ „ 36. „

,, veuenraber „ „ 25. „
,, Dochumer „ „ 24. „

„ Lasiroper „ „ 24. „

„ Weiler „ ,, 20. „

Blankenstein. „ „ 20. „„
Zprobiböveler,, „ 24. ,,

den I?ammer Müblen „ 28. „

der yörder Mü!?Ie ,, 20. „
,, Dombrucher „ „ 20. „

„ veckerbings „ „ 20. „

„ Ilnnaer „ ,, 20. „

„ Lamensche „ „ 20. „
„ Müblbauser „ ,, 20. „

„ Deerensche „ „ 20. ,,„
Langsbieber „ „ 20. „

^vom Malz ben 40.1eilj

i) Dell. 8ts.atsarek. Dsrtiir Rep. Narlr: XXI n. 2; XXVIII n. 2; XXXI
n. 1, 2. 3; XXXII n. 1, 2, 4. 10; XXXIII n. 2, 3 ; XXXVI n. 1.4, 5. 8;
I.V n. 11; HXI.VII n. 1. 2; VXV n. 3, 6. 7. 8, S;

ksx. XIsvs: XVIV; VXXI ssot. I o. 1. 2, 3, 4, 5, 7. 8, 9; VDIII v. 1;
6er HokliÄminer Rep. 34 u. 4;



ciuk cier Zckwerter Mükle cien 20. Veil svom Malz äen 40. Iciil

„ „ wetterscke „ „ 24. „

„ „ wengerner „ „ 24. „

„ „ Hagener „ 20. „
au! cien Miiklen in Zoest uncl Lörcie cien 24. leil

auf cien Iserlokner Müklen nakm man von

Zckekkel Weizen zu 90 ksnnci gerecimet: 4 psunci

Koggen „ 80 „ „ 3 „

„ kieksciirot „ 6S „ „ 3 „

„ Malz ,, 53 ,, ,, 2 „

Müklen, ciie ein verkältnismäkig geringes Multer nakmen, kalten

entwecier mit grober kacirbarkonkurrcnz zn kämpfen ocier lagen in getreicie-

armen Legencien, in cienen cias Korn einen kökeren wert kalte. Hie kin-

klinkte cies Müllers sinci kei äem Makllokne in natura sekr veränäeriicl,,

akkängig vom Zckwcmken clor Letreiciepreise.

knkängiick nakm cier IkUller cias Multer uickt nack Lewiäit, sonciern

beciiente sick aus Mangel einer wage ausscklieblick cier Make, Lie für ciie

ganze Mark geitencien Verfügungen mußten nun notweuciig ein kür ciie

ganze Lraksckakt gültiges kinkeitsmab voraussetzen, kin soickes gak es

nickt, kuck ciie kcmükungen cier Kopierung, cias kolk an ciie neue keriiner

Lerecknung zu gewöknen, beseitigten ciie fest eingeconrzeite alte kerecimungs-

weise cier einzelnen Legencien nickt, kie kersckiecienkeit cier Make, ke-

sonciers cies Zckekfeis veranscimulickt ciie untenstekencie labelle.'l

In cter K.0 ntsi II ö r6 s: 1 Natter — 4 Loüztlöt — 16 Zpint — 30 Leeksr;

in Unna, Kamen, Letherts,'IVostkoken: 1 Kast — 16 Natter, 2 8ekstlel 2^ Zxint;
in Nör6e, Kirnen: 1 Kast — 18 Natter, 1 Leketkel, 1 Lpintz

in 8ta6t N0r6s: 1 Lokeüet — 33 Hannen, 141/z Nassokon naek ösrt. Nass;
in Ltaät Zoüvsrts: 1 8oüslket — 37 IZerliner Kannen;

in Krnt solrvverts und IVsstkolsn: 1 LokeLst — 33 IZert. Kannen;
in IlrnAsbunA Kortmnnüs K. in NenAsäs unä kastrox vuräe cias Kortnrnnüor

Nass Askrauekt: I FokeUsI — 33 Kerl. Kannen;
in 6er KentsiNainrn: 1 Natter — 4 LoksLst — 8 Visrist — 120 tZeoksr

1 Kast — 13 Natter, 1 8oksIIsI, 1>/g 8pint.

1 8oksikst i5n Ilanrni: 1 Kerl. Zeüstkst — 25 : 28 ;
4 Natter ^n Nainin — 5 Natter Unna;

in 6er Kenten V^stter: 1 Natter — 4 LekII. — 16 Viertel; 1 Viertel lassc:
üu Lokcvelm 3 Koeüsr;
2u Neräselcs 5 Ilsoker;

IVsttsr 6 tZeoksr;

2n Volnrarstsin 6 Heek er;

1 Last — 16 Natter, 2 8eüeöel, 2^/g 8pint;
6as Verkättnis üuin IZerl. Nass 8:7:

inKsntoi8osst: 1 Nolt — 12 Niitts — 248otretlsl — 48 Viertel — 334 öseksr

1 Kast — 4°/,^ Nett; 6as Verkättnis ^nrn Herl. Nass 2:7;
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Das IZescr. vom 7. äuli 1714 bestimmte, ciak in allen Müblen clie

Metz- unä Mabtubben nach clem IZerliner Lchekkel reguliert würäen. Legen

diese Derfügung erkolgten Hinwendungen seitens cler Regierung zu Kleve

unci der Landstände. Diese bekürditeten, clakz cler Handel durd, cliese

bleu erringen ungünsiig beeinklubt würde, unci clie Regulierung cler preise

Ldrwierigkeiten bereite; clie IZebörde clagegen Kontusionen bei Lntricbtung

cler Domänengefälle. Dazu sei clie Dmmessung nacb clem IZerliner Zcbekkel an

mancben Drten unmöglicir, an denen nicbt clas Ltreich-, sonciern clas Haukmak

gebraucht würde. Denn es lasse sich nicht nach Kannen berechnen. Lrst

clie Drokung von Derlin s22. Zanuar 171S), Kommissariat unci IZegierung

Kütten 100 Ktr. ex propriis zu erlegen, wenn nicbt binnen 2 Monate clie

neue Hinrichtung zu Ltancie gekrackt sei, bewirkte, daK ein IZeamter mit

2 kupkernen Herl. Lcirekkeln im Lancle umberrciste unci an jeclem Drte einen

geaicbten danach anfertigen lieb. Damit sicb clie Müller clie vorgescirriebenen

Make leicbter besciratten könnten, sddug clie Kammer vor s6. pebruar 1740),

clie geaickten Zcheffel, Hllen, Make sollten, wie in IZerlin, in cler Ztadt-

kämmerei eines gröberen Drtes, etwa zu Damm, Unna, Zserlobn zu Kauken

sein. Hine allgemeine ausscirlieblicire Derbreitung tanci clas IZerliner Mab

jeciocb nicirt. Das konservative Dolk konnte sieb schleckt an die neue

Derecknung gewöknen.

Ztattelsteins Zorge war es, tür clas ganze Lancl einen einkeitlicken

Multersatz zu bestimmen. Zm Herzogtum Kleve, in clem die Metze clurcb-

gekends grösser als in cler öratscbatt Mark jsie betrug z. D. in cler Ltacit,

Kleve Viel, sollte der 16., in der Mark cler 20. leil als Mabllokn genommen

wcrclen. Zeitweilig wurcle audr an einigen Drten cler Mark infolge einer

mikverstanclenen Derorclnung Vio beansprudit und clieser Latz im Kontrakte

sogar verschiedenen Müklenbesitzern zugebilligt. Die sofortigen Desdiwerden

cler Mablgäste kükrten zur Klärung.

Die alten Haukmake wurclcn verbannt, clas Multergekäk sollte

auf äen Derliner Zcheffel eingericbtet, womöglicb von Kupfer, 7 Holl

im Durchmesser unci mit einem ^'Ltreickeisen verseben seinV) Kür äie

königl. Müklen wuräen äie neuen Make vom Ztaate angeschafft. Das

in Reutet Laotin w: 1 Last — 16 Natter;

tu Reutet Ltauksustsiu: 1 Natter — 4 Lotietkel — 16 Lxtut — 64 Leobor;
1 Last — 16 Natter, 2 Zobeöet; das Verkältuts 2nrri Lsrt. Nass 8 : 7.

tu der Reutet. Altena katts last jedes Rtrokspist siu besouderss Nass;
2udsiu ivareu sie dort uoxscvöbultoli xross, 3 Natter —- 4 Naltor tu Düna;

tu RlettsubsrK Zsbrauokts ruaa noob Zrösssre Nasse.

H Zokou tiu 17. dabrliuudsrt sollte das Nuttsrlass der Routrolle vveASu
voua Rtektsr oder NaZistrat rutt dsiu Rur^epter oder Ztsdtcrappeu ge^etoliuet svtu.
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Abstreicken durfte nickt mebr mit der Aand, sondern sollte nur mit clem Ltreick-
eisen gesckeken, uni betrügeriscke Manipulationen der Müller zu verbütciMj

Viese neue Liuricktung cles eiubeitlicken Mullers wurde mit gemisdden
Leküblen aufgenommen. Mancke Vrte batten gegen kricker erkeblick mebr
zu zaklen, ancleren clagegen krackte sie Ilutzen. Lie war aber eine cler
Ltaffelstcinscken Neuerungen, clie sick ckirckgesetzt und gekalten Kaken.
Venn selbst im Müklenreglement von I772-) wurclen clie von Ltafkelstein
festgelegten Lätze beibekalten.

Cenauere Kontrolle über clen Müller glaubte man äurck vnsckakknng
von Magen üben zu können, vereinzelt treffen wir solcke sckon krük in
clen Mükle» gröberer Ltädte. Im 17. Hakrkunclert orcineten versckiedene
Magistrate an, clab clas Lctreide vor uncl nack cieni Maklen auk der Ltadt-
wage gewogen wercien solle, damit clen IZürgern das Kiclitige zurückgeliekert
würde, versckiedene Ltädte wandten sick damals an den Kurfürsten, diese
Mabregel gut zu treiben. Lie fanden dabei die Unterstützung der kleviscken
Amtskammer, die befürwortete, diese Mabnakmc allgemein clurckzusetzen,
um den Ltädten den örund zu kortwäkrenden Klagen zu nekmen. Vie
Kinsükrnug der Akzise mackte die Magen in den akzisbaren Ltädten un-
umgänglick notwendig.^ Meist wurden die Magen nabe dem Akzise-
comptoir angelegt. Auf dem Lande sträubten sick die Müller sebr gegen
diese Neuerung, vie Mablgäste dagegen batten Interesse an der vcr-
breitung der Magen, sckafften sie versckiedentlick sogar auf ibre Kosten an.
Die Lauern wogen dann selbst und determinierten dem Müller das Mabl-
geld. Vabei ging es nickt obue Vikkerenzen ab, so dak wobl der Müller
das verwünsckte Instrunicnt eigenmäcktig aus der Müble warf. Vas
Leneraldirektorium billigte )39. vuni 1739) die Ansckafkung der Magen,
aber von einer Linkübrung auf das platte Land wurde wegen der Kosten
nock abgeseben. Ltakkelstein kielt die Ansckafkung der Magen auk kleinen
Landmükleu kür zwecklos, zumal er sckon im voraus von der Lbrlickkeit
der künftigen Müblenpäckter überzeugt war. Vock 1772 stimmte man
der Linkükrung der Magen auck kür das Land zu, um den Veruntreuungen
auk den Müblen Linbalt zu tun.^) Va sie im Interesse der Mablgäste
angesckakft würden, so sollten diese die Kosten tragen und den Magen-
meister besolden. Vazu verspürten sie jetzt wenig Lust und widerspracken
mit der IZegrUnclung,sie sckützten sick sckon selbst gegen Lenackteiligungen,

A Oer von RtettsnbsrA Asbrnnelits R. ein Nultsrlass, dns dnrob einen
eisernen Reiten, der sieü in die Höbe sekiebsn üsss, nnccuWtliA vsrgrössort
werden konnte.

2) ok. ^.nInZg III.
cl. Z 3.
ol. Ons Reglement im ^.nksnZ.
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inäem sie persönlick oäer jemanä von ikrcn Leulen auf äer Mükle bliebe,

bis äas Letrciäe abgemablen sei. Lin Aurckscknitlsgewickt jeäer Letreiäe-

ort wuräe von Ltakkelstein festgesetzt, clas clem Maklgast aus jeclen Kall

nacb Abzug cles vorgesckriebenen Müllers, eo. clessen, was äurck veräunstung,

an Stein- unci Ltaubmeki verloren ging, zurückgeliefert werclen mukte. Las

Reglement von 1772 blieb bei äiesem verlakrcn.'j

übe älteste IZezaklungsweise cles Müllers gescbak in Natura, wie sie

vielkack beute nock üblicb ist. tvüräe statt clieser cler Müller Lelä be-

kommen Kaden, so bot clas viele vorteile unä Lrleickterungen. Vaker waren im

Anfang cles 13. äakrknnäerts Leneralfinanzclirektorium unci Leneralkriegs-

Kommissariat geneigt, clas Multer auf Lelä zu setzen. Leiäe Leköräen

erkannten aber äie Unmöglickkeit, clies einzutukren. Nur äie Ltääte befür¬

wortete clie Lezablung in Lelcl clie Vomänenkommission von 1726 unter

Hörstel unci Lörne, äa es in cler Kurmark unci vreuken ebenso gebalten

würäe. Nieser vorscklag wurcle genekmigt unter 25. April 1726. Namit

war er aber nock längst nickt in clie kvirklickkeit umgesetzt. Ltakfelslein

war auck geneigt, cien Makllokn in Lelcl enlrickten zu lassen. Hiergegen

erfolgte Arotest cler Lanästänäe j!7. November >739). Nenn äie Lauern

unci geringen Kälter, wenn sie sick mal einen Lckekkel Korn verciient oäer

selbst gezogen kälten, besäken nickt so viel bares Lelcl, um clen Makllokn

bezaklen z» können. Neu armen Hcmäwerks- unci Arbeitsleuten in clen

Ltääten würäe es geraäeso geben, clie öfters gezwungen würäen, kür ikre

Arbeit Korn anstatt Lelä in Lmpkang zu nekmen. Lie müizten also äas.

Hausbacken einstellen, äenn sie kälten nickt so viel Largelä, um neben äer

Akzise unä äem Lervisgeläe nock äas Malier in Lelä bezaklen zu können.

Zugleick würäen sämtlicke Untertanen äarunter leiäen, äa clie Lelämetze

nack äer Kammertaxe festgesetzt sei. ki Ivirklickkeit kabc jeäock äer Letreiäe-

preis, abgeseken vom lZakre 1725, in keinem äer letzten äakre äen Kammer-

Anscklag erreickt. Lomit äeckten sick clie Lezaklung in Lelä unä in natura

nock lange nickt, ülie kleoiscke Kananer, anfangs äer Neuerung gewogen,

ist später äavon abgekommen s31. Vezember 1739). Venn viele einlaukenäe

Vorstellungen Kaden sie belekrt, äab äie Lelämetze für äas Lanä unä äie

kleinen Ltäclte, äie meist Ackerbau trieben, nickt angängig sei. Las Leneral-

äirektorium sab lieber Lelä nnä genekmigte äie Kinkübrung kür äie Ltäclte.

Lezüglick äes Lanäes sollte äie Kammer äie Lacke erst näker erwägen;

kier seien gewisse Lckwierigkeiten in äem Mangel an Larmitteln. Zm

allgemeinen wuräe äie Lnlricktung äes Maklloknes in Lelä nur in äen

Ltääten üblick. Nie Ltellung äer Maklgenossen unä Müller zu äieser Lacke

ist je nack äen örtlicken Verkältnissen versckieäen. Lckwelm mit mekr

H o5. äas ReZIeinent im ^.nkanZ.
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gewerblickem Lkarakter uncl auck clurckweg clas übrige Zauerlancl war

mit cler Linkübrung cies Celclloknes zukrieclen; clagegen Lckwerte mit länä-

lickcm Lkarakter opponierte. Die Miller cler Legenclen, in clencn clas Le-

treicle bock im preise stcmcl, zogen Laturalmetze, wo clas Letreicle weniger

Kock bewertet war, Makllokn in Lelcl vor. In woblteilen Zeiten empfingen

sie clnrckweg lieber Lelcl, in teuren lieber Lorn für ikre Arbeit. Leim

Lelcllokn katte cler Müller bei cler gleicken Lnzakl Maklgäsle keine Steigerung

seiner Einkünfte zu erwarten. Leun clie Lammertaxe gab clen offiziellen

preis c!es Letreiäes an, uncl cler Makllokn wnrcle auf clen entpreckenclen

leil gesetzt. Lnclerte sick nun clie Lammertaxe wenig, so blieb auck cler
Makllokn cies Müllers konstant. Las ist in cler Lrafsckakt Mark clas

18. Zakrkunclert kinclurck ungekäkr cler pall gewesen, so ciak seitens cler

fLüller nickt selten Klagen laut wurclen, clie Marktpreise seien köker als

clie Lammertaxe, nack cler clas Mulktergelcl angescklagen sei4)

Im übrigen blieb auck in clieser Zacke vieles clem IZrauckc uncl cler

Lerstänckgung zwiscken Müller uncl Maklgenossen überlassen. Lin Leser,

vom 3. Haimar 1743 gestattete clen Mükleninkabern in Ltaclt, Multer in

natura zu nekmen, nur sollte es cler 20. leil sein. Len Lrbpäcktern wurcle

in cler polgezeit aufgegeben, sick über clie Lrt cies Mablloknes mit clen

Maklgästen zu einigen. Münsckte cler Lrbpäärter statt cler biskerigsn

Latnraimetze Lelcl, so konnte ckes rukig erfolgen, wenn clie Maklgäsie

niärt wiclerspracken. Las Leglement von 1772 lieb es bei clem alten

Herkommen. Linen Lackteil bot clie Lornmetze clem Müller ciort, wo

Misckgetreicle sz. L. Meizen mit Loknen uncl Lerste vermengt) zur Müke

kam. Lies sckeint besonders in cler Lentei Metter Lranck gewesen zu

sein. Lolck meliertes Letreicle wurcle auf clem Markt zu Hattingen als

„Müklenkorn" nickt vollwertig bezaklt.

H ilts tcostots naok ctsr Linniinsrtnxo von 1722 üor Lsrt. Lskstkst:

in ILIevs: in cisr i^ini'k:

weisen .... 1 Rtr. 2 LZ. Avisen .... 1 L-tr. 8 LZ.

RaLASn 20 „ RoWon 22 „

(4srsdo 12 „ Lsrsts 15—18 „

Ultlsr 9 „ Unlor 11 ,,

nneb üsr Lninrnertnxs nin 1800:

1Vsi?:vn .... 1 Rtr. 8 LtZ. lür üis Nnrk niokt nbsrntt ^Isiok:

koAAon 22 „ IVsi^sn . 1 Rtr. 8 LZ.—2 RLr.
(Zsrsts 15 „ RoMso . 22 LZ.—1 Ldr. 4

Unksr 11 „ Ssi-sts 15—18 LZ.

Lnokwsixsn 15 ,, Lnksr 1l—12 „
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Nn Celci ciurste cier Müller nack Ltaffelsteins laxe nehmen:
für Lckeffel wei?en 4 Ltb.

joggen 3 „
„ „ Lerste u»cl Mal? . . L'/z,,

Nakcr 2 „
„ „ iZranntweinsckrot . . 3 „
„ „ puttersckrot .... 2 „

in cien Ltäciten wurcie clas Mablgeici oft zugieick mit cier Nk?ise
erKoben. Nie Nk?isekasse lieferte es ciann monatlick clem Mükienpäcktcr aus,
cier clanu cier Ifasse für ibre Müde gewöbnlick einen Mr. entricktete. Nuf
ciem Nk?isekomptoir mutzte ein Norratskasten mit Lctreicie jecicr Nrt auf¬
gestellt sein. Nus ciiescm sollte ersetzt wercien, was bei cier Nachprüfung
am Normalgewickte fekitepj

Nine anclsre Einnahme cles Müllers bilclete clas sogenannte Liaubmeki.
Nor Ltafkelslein war es in cier Mark nickt überall üblick, neben clem Makllobn
nock Ltaubmebl ?u verrecknen. Nls Ltakkelstein bei einer Probe geiunclen,
clab cier Lckeffel ca. 2 pkunci Verlust erlitte, wurcie ciem Müller gestattet,
ciiesen Normalsat? in 5lb?ug ?u bringen. Zelten wurcie jeciock auf cien
Mükien Neuteimebl verlangt, blas Lieben cies Mebles besorgte man
meist ?u I?ause. Segen Ninbalten äes Ltaubmebls protestierten ciarum
?ur ?eit LtaNelsteins clie Lancistäncie unci ciie IZewobner jener Segencien,
cke clas IZeuteln cies Mebles bisber nickt gekannt hatten. Ltaubmebl ?u
verrecknc>r, bürgerte Sick cienn nickt überall ein. Nie Ltäcite Loest, Nlanken-
stein, Lockum, Nattingen, Lckwelm, Nreäierfelcl, Neuenracie, Nliena, Westhofen,
Lckwerte, Nnna. Nörcie kannten es I7S0 nickt. Nersckiecien wirci es von
cien einzelnen Celreiciearten entricktet, unci auck be?üglick cierselben Le-
treicieart wicken ciie übrigen Nrte von einancier ab.

Lo wurcie einbcbalten am Lckefsel ?u :

iserlobn Weizen I, kioggen t, Serste u. Malz Lranntweinsckrot' i,,puttersckrot tpfci

klagen 2, „ 1, „ „ „ „ — „
Llankenst. „ 2, „ 1, „ „ 1, „ l, „ — „
Lücien8ckei6„ 2, „ 2, „ „ „ —

„

Plettenberg „ 2 l, „ „ 1, „ l,
„ — „

i)amm „ 1, „
^4'

„ „
v„

„ /41 „ 3,
/4 „

Lastrop „ 2, lV2'
„ „ l, „ lV2, „ I „

U)atten8cb. „ t. „ „ 'V, „
V- „

I^eräecke „ 1, „ 1, „ „
l'.

„ 1, „ 1 „
Lamen „ „ 1. „ „ '/2, „ 1, ,, 1

') „Ilnä muss in ügn Ltäciten kernsr äarauf naeliciriialclieh Keüatten vsriZen,
üass äas Setreiüe niobt allein in äis, sonäsrn auelr aus cien Nüüien ZecvoMN
-cvirä unci, cvas soüann naok ^cdzug' cier Netze sieb vsniz>sr iinüet, aus üsrn
Nuifterlcasten Aenorarnen unci Zern NakIZast ersetzt virci."
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has Reglement von 1772 lieb es betr. cles Ltaubmekls keim her¬

kommen. Hock wuräe clie kntriäitung auf Weizen unä loggen eingesäiränkt:
äaz» eine Lrenze naär oben bestimmt. hon >66 pfunä Weizen äurkten

köckstens 2 hfunä, nncl von 166 pfunä loggen nur 1 pfunä genommen

weräen. hie anäeren Letreiäesorten blieben von ciieser Abgabe krei.

§ 3.

Me König!. Akxise unä äas Müktenwesen.^

hie LinkUkrung cler König!. Akzise war tür äas stäätisäie Mäklen-

wesen octer genauer fär clie ikäklen, welcbe stäcltiscbes Letreiäe ver-

arbeiteten, von lZeäeutung'j. hie allgemeinere Holge ciieser Lteuer war,

clab äie stäcltiscben lkäklen, bisber cter Ztaätbeköräe unterstebencl, unter

clie huksiäit cler Ltaatsbebärcien kamen, her König übernabm clie ganze

stäcltiscbe Verwaltung „oeconomics cum cmere st commoäo." hurckweg

waren clie Ltääte im hnkang cles 18. Oakrkunäerts mit Lckuläen überlaclen,

ikre Besitzungen verändert, wenigstens verpkänäet. hu einigen Orten waren

geracle clie Mäklen clie einzigen Werke, clie cler stäätiscken kämmerei noä>

geblieben, hber auck sie steckten tiek in Lckuläen. ^um Lluck bekam nun

cler König malzgebenäen kinklulz auk äie Ltaätverwaltung, äamit auät auk

clie Ikäkien. hlle stäätisäien hatrimonialgäter, clie erblick verkauft, ver¬

pkänclet ocler versckirieben, sollten wiecler kerbeigezogen werclen. in Zukunft

clurkte keine heräuberung okne Lsnekmigung cles Königs aesckeken.^

hie Oerbinclung äer hkzise mit clem Mäklenwesen gab hnlak zu

vielen keibereien zwiscken clen Kriegs- unci clen homänenbekörclen. Oft

suätten erstere kestimmungen ciurckzusetzen, clie wokl im Interesse cler

hkzise lagen, aber nack hnsiäit äer kinanzbeköräen weniger äer hllge-
meinkeit köräerliäi waren. Lo wuräe zu Lunsten äer hkzise äer ketrieb

jener Mäklen, äie stäätisckes Korn vermaklten, sekr ersckwert u. gebunäen,

äenn man suckte auf jeäe weise zu verbäten, clab Sick äas Letreicle etwa

äem gesetzmäkigen Lteuertarik entzog, has hinsckaffen äes Kornes zur

Mäkle besorgte äeskalb eine von äer Leköräe eingekükrte „Mäklenkarre/

Lesak jemanä Letreiäe, äas zur Mäkle beköräert weräen sollte, so

katte er zuvor kiervon äem hkziseamte hnzeige zu macken: „es sollen alle

(Zöb. Llnstsürok. horlin Rop. l^Isrlc: XXVIII n. 5, 8: XXX n. 3, 5;
XXXI n. 1, 2, 3: XXXII n. 1, 4, 7, 9, 11- XXXIII n. 2, 3, 6-. XXXIV n. I;
XHIII n. 2; I.V n. 11; HXXII n. 1; O n. 6; VI n. 1; VVVI; VHXV lt. 1;
VXV it. 7, 8, 9, 18, 21, 34; LVVI.

Rsp. Xtovs VXXI soot. I n. 1, 2, 3, 4, 6.

H.Oio VorwccltnnA clor ^.Ic^iso unä Xornvnxsn virä in clor ttlnrlc änrek

Hosor. vom 16. Lsxtsmbsr 1716 vom v-anässkerrn übsrnommon (Zootti n. 756.)
Roscr. Xtsvo 27. HebruÄr 1717.
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Hinwobner der Ltädte ibr zur Müble bringendes Korn oder Malz nack
IZerliner Lckekkelzabl bei der Dkzisestube anmelden, gedruckten Beitel lösen^
welcken die Higener zu Hause an den Lack, der mit eines jecien Dkzisan-
ten Marke bezeicknet, sonst clerselbc auk cler Kornwage nickt angenommen
wircl, kckürtzen müssen." Don ciem Hause cies Kesitzers brackte ciie Karre

clas Korn zur kDage. Hier tausckte cler kDagemeister den genanntenZette^
gegen einen anciern gedruckten ein, wäbrenci er den ersten bis zur Keck-
nungsabnabme aukbob. Dbne den Dkzisezettel, der neben der Lewicktsan-
gäbe vermerkte, dab die Liener regelreckt entricktet sei, durste der Müller
keinen Lack annekmen, Don jedem Lack Letreide in der Müble mubte
der Müller einen solcken Kusweis beibringen können. Das Mekl gelangte
zur Kackprükung zuerst wieder an die Kkzisewage und dann scklieblick
in das Haus des Besitzers zurück. Lereits vor der Introduktion der Kkzise
batten einzelne Müller und Ltadtbebörden zur Hrleickterung der Kürger
solcke Müblenkarren eingekübrt; auk dem Lande kielten die Müller kier
und da zu diesem Zwecke lreibevieb, okt in grober Dnzabl, z. K. in der
Loester Legend. Durck die Kkzise kand die Müklenkarre jedock weitere
Derbreitung, auck dacktc man erst jetzt daran, die Kürger zur Uutsrkal-
tung dieses lransportmiltels keranzuzicben. Denn in der Holge war es
Ublick, einen bestimmten Hubrlobn zu zablen, die Unnaer zablten I'z Ltb
pro Lckeffel, wäkrend in Loest nickts dakür entricktet wurde/ Letzteres
sckeint dock wobl überwiegend der Ha» gewesen z» sein. Ltakkelsteiu
dackte an die Keseitigung der Müblenkarre, aber auk betreiben der Land-
stände wurde sie beibebalten, der Müller sollte jetzt kür diese Mübe I Ltb.
beansprucken dürken, denn ibm kiel die Unterbaltung des Hukrwerkes zu.
Dabei wurde den Leuten auck kreigestellt, selbst ikr Letreide zur Müble

I zu bringen. Durck die Müblenkarre wurde das Letreide meist krüb morgens
abgebolt. kn Hamm kubr sie um 7 Ubr, eine Ltunde vor der Hrökknung
der Dkzise, durck die Ltraben. Zu kDattensckeid batte sie erst zwiscken
t und 2 Ubr nackmittags zu srsckeinen. Hier bereckncte der o. Dobbe
seine Unkosten, die ibm pro lag durck die Unterbaltung des Knecktes, des
Kkerdes und der Karre erwucbsen auk 40 Ltb.

Don Koggen, kDeizen, Lerste und ungemaklenem Malz wurde beim
Hingange in die Ltadt keine Akzise erboben, sondern erst, wenn es zur
Müble ging. Das Multergeld wurde, wie oben erwäbnt 'j, gleick auk der
Dkzisekasse mitentricktet; das Katurmulter aber in der Müble. Den
Mablgästen brackte die Dkzise wenigstens einen Dorteil. Denn es wurde
bestimmt, „wenn an dem Lewickte sdes Mebles beim Kackwiegenj etwas
keblte, soll der kDagesetzer, welcker biermit expresse verordnet wird, aus

H ok. Leite 184.
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der Kiste, clie der Müklen-Dädrter okne Anseken clcs Lta>rdes oder der
Müller mit allerkand Lemakl in der Kornwage vorrätbig steiin Kaden
mnlz, clen Abgang des Lemakls ersetzen, gegentdeils ancd, wenn clas Lcwidrt
mekr ausbringen sollte, als clas Dormalgewickt clas Übermak abnedmen
und in clie Kiste schütten." Hie Akzise schützte also den Maklgast vor
Lencnkteiligung seitens cles Müllers, »erschürfte Auksidrt krackte diese
Lteuer den Müklen selbst. Unerwartet wurden Devisionen bei lag »nd
Nacbt von den Akzisebeamten oder dem „Müklenreuter" vorgenommen.
Hin Nid, der auk der Akzisestube abgelegt wurde, verpklickiete den Müller,
sick aller Defraudationen zu entkaiten und alle Verordnungen, die zur
»erkütung von Unterschieden getrosten würden, kräktiglidr zu unterstützen.
Die Lesellen, wenn sie nickt lange am Drte blieben, wurden zwar von der
Hidespflickt entbunden, mukten dasselbe aber durch Handschlag geloben.
Die Multerkisten in den Müklen wurden von der Akzisebekörde zur Dach-
Kontrolle unter Lcklok und Diegel gekalten. Die Maknakme erregte viel-
tadren Widerstand, so dak einigen Dadrtmüllern wegen ikrer kartnäckigen
Opposition mit Entsetzung aus der Dacht gecirokt wurde.

Zn den Müklen, die sowokl ländliches als auch städtisches Korn ver-
arbeiteteteu, war eine Kontrolle schwieriger. Hier konnte der Müller, wenn
die Lücke den Lesitzer nicht anzeigten, den Auksicktsbeamten städtisdres
Letreide für ländlidres erklären, das ja mit der Akzise nichts zu schatten
katte. Um dies zu verkitten, wurden die Landbewokner bei Strafe ange-
kalten, ikre Lücke mit ikrem Damen und dem des woknortes zu zeichnen.
Der Müller aber sollte Letreide aus der Ltadt und vom Lande in der
Mükle getrennt autbewakren. Zn Hamm, das bekanntlich 3 Müklen besak
durften die Ltädter ikr Korn nur in der „vordersten Dordenmükle" ver-
maklen lassen, wäkrend die „kinterste Dordenmükle" und die „Westen-
mükle" dem Amte und den Ausländern reserviert blieb. Aber diese leilung
katte keinen IZestand. Denn die „Lauernmüklen" waren lag und Dacht
übertüllt und konnten den Andrang nicht Uberwältigen, so daiz ott Land-
leute aus dem naken Münsterlande mit vollen wagen wieder umkekren
mukten. Der »erlust des ausländischen Derciienstes war tür die Lekörden
besonders schmerzlich und beseitigte in kurzer Heit diese Hinrichtung.

Anfangs der 90 dakre des 18. dakrkunderts wurden die Akzisetarife
revidiert und manche „Zmpositiones" aukgekoben. jDescr. >8. März 1791
ck. Lcotti 2444). Dock wurde unter anderem die Müklenakzise nach billigen
Lätzen beibekalten. Der Müklensteuertarif für die Lrafsckatt Mark excl.
Loest lautete:

vom Lckekfel Weizen zum Lacken ... 19 Ltb.
„ „ Doggen zum Lacken ... 6 „ 6 »fg.
„ „ Ludrwejzen, Hater, Lerste . . 4 „



Zn Hamm blieb es bei den bisberigen Lätzen, nämlidi:
20 Ltb.

S

9
19
12
6

19

vom Lckefkel Weizen zum Lacken . .
„ „ Loggen zum Lacken . .
„ „ Ludrweizen, später, Lerste
„ Lkund vom Lande obne vntersckiecl
„ Lckektel ILalz zu Lier und Lssig .
„ „ Weizen zu Lranntweinsckrot
„ „ Loggen zu Lranntweinsckrot
„ „ Luttersckrot
„ „ Weizen zum Ltärkemacken

Lckon im Interesse cles aligemeinen ILüblenzwanges, aber weit mebr
tm Hinblick auk clie Dkzise lag cke Verbannung der Hand- uncl Lokmüblen
Handmülde» wurclen obne Dusnabme verboten, clie Lokmüblen unter clie
strengste Duksickt gestellt. Llakkelstein war in cliesem Dunkle trotz cler
wagen cler Landstände unerbitllick. 20Ltr. Ltrate sollten im Übertretungskalle
und bei wiederbolung eine kärtere, sogar Leibesstrake eintreten. Duk dem
Lande wurden sie lediglick des Dllgem. Nüiblenzwanges wegen nickt mebr
gestattet. Länzlick versckwcmden diese Znstrumente jedodr nidrt, sondern
setzten ibren Letrieb in der Ltille kort, so dab sckon am 8. ILärz 1746 ein
neues verbot gegen sie losgelassen wurde. von diesem Zeitpunkte an
sollte auck eine jäbrlidre Visitation vorgenommen werden. Lolckc Ver¬
fügungen wiederkolte>r sick von Zeit zu Zeit. Line ILilderung bedeutete
das Leser, vom 2S. Lebruar 1766:

Ii Lokmüblen kür Korn blieben nickt mebr gestattet, oder der Lesitzer
mukte vom ILüblenzwang speziell eximiert sein.

2) Lokmüblen kür Lrütze und Handquernen, die vor 1746 bestanden,
durften bleiben, auck solcke aus späterer Zeit, wenn sie eine Konzession
beibringen konnten. Die Klöster, Lüfter und der Ddel durften sie jedock,
auck wenn sie solcke, obne Konzession nackgesuckt oder einen jäkrlicken
Kanon entricktet zu Kaden, zur Zigenkonsumtion bebalten.

3) Lie übrigen Lesitzer sollten eine jäbrlicke Dbgabe an die Domänen-
Kasse zablen.

Zur verbütung von Dekraudationen wurde das Lemabl zu Lrütze

ebenso bock besteuert wie das, aus dem Lrot oder Lier bereitet wurde.')
Duck der Lrützmüller durkte obne Dkzisezettel kein Korn in seiner ILüble baben.

Die Vereidigung der Lrützmüller, Dnsckliekuug der ILüble aukerbalb

der Letriebszeit"), Dbmablen unter Duksickt eines Leamten waren ILakregeln

Vorbsr var das Ltsmabl -in Lrät^s mit 2—3 Ltb. ^ck-äss- and 1 Ltb.
Lsrvis^etd an^Lsst^t; das Ksmabl aber 2ci ZZrot mit 5 Ltb. ^ck?ise-cwd l'/z Ltb
LervisZstd. '

2) Der Lokliissst vnrds von der ^.tc^issbebörds autbe^vabrt.
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6ie jecie Duterschleike unmöglich machen sollten. Line Dermebrung 6er
Lrützmüblen bielt man aus Lurcht vor IZenackteiligung 6er Akzise nickt
für ratsam. Leibst Auslän6ern, trotz6em sie sich im Lan6e ansiecleln
wollten, wurcie clie IZauerlaubnis zu einer Lrützmüble verweigert.^

Die Aloise bat bemmencl auf clie Lntwicklung clcs Müblengewerbes
un6 vor allem auf cien inneren ketrieb in 6er Müble eingewirkt.

§ 4.

Oie Lntstekung äes Miüilenreglements von 1772.-)

Die Menge 6er Liuzeloerfügunge», in 6enen sich clie polizeiliche
Wirtschaftspolitik 6es 18. 6abrbuu6erts äuberte, strebte von selbst nach
einer einbeitlicben Zusammenfassung. Diese kan6 si6, in 6en sog. keglements.
Loläie keglements si»6 in 6er Kegel 6ie Lru6it langer praktischer Lr-
fabrungen. Aus ibrer Lxisteuz kann man säkiebeu, seit wann einem Le-
werbezweige seitens 6er IZebörcle gröbere Aufmerksamkeit entgegenge¬
bracht wurcie.

Die Aufstellung eines Müblenreglements erfolgte kür 6ie Lrakschakt
eigentlich sebr spät. Die krübere Lan6esberrs6iast batte es zu keinem
gebracht; ebensowenig cias erste 6abrbun6ert 6er preukiscben Aerrs6iast.
Dagegen waren an6ere Län6er, wie !Zran6enburg, schon krüb im kesitze
soläier kcglemenls. Im 18. 6abrbun6ert bebalk man sich noch lange mit
Liuzelverkügungen. Lelbst Ztalkelsteins lätigkeit brachte kein einbeitlicbes
keglemeut zuwege, obwobl man eins zu erlassen beabsichtigte. Ls kam
nur ein Lntwurk, 6er 6as Herzogtum Kleve betraf, zustan6e, nach 6em man
sich in 6er Lolgezeit bäukig riäitete, un6 clen man, kreiliä, nicht obne
Lchwierigkeit, man6imal auch auf 6ie Lrakschakt Mark anzuwen6en ver-
suchte. 1743 melciete 6ie Kammer auf eine Anfrage, 6ab ein eigentliches
keglement kür 6ie Mark nicht vorliege, man babe 6ie öeneralia aus 6em
klevischen zum Lun6ament genommen, in 6er Instruktion kür clie kleviscbe
Kriegs- un6 Domänenkammer von I. Luli 1743 wies 6er König auf 6ie

A Lins ^.usnakme war es, venu 1731 einem Düttsmann äie Aanclmükls
auk seine wisäsrboltso Litten gelassen wurls. ^.uek bisr mussten vorerst noob
vsrsekieäsns Lroben ergeben, clsss kein Lartkorn äaraul verarbeitet wsräen
konnte. Oaüu batte Hüttsmann 42 äakre als Larcls-Lrsnaäisr Asäisnt, bis er
wegen erbaltensr lZIessursn seinen ^.bsokisä nsbrnen rnnsstsn. Oer Xönig selbst
batte ibm bei cler Entlassung gesagt: ,,2üttsmann, wenn Ibr unten im k,snäs
niobt ^n leben ilnäst, so kommt wieäsr ?u mir, äa iob Lueb alsäann Lrot
geben will." Dnä nur äsn lbsbsnsunterbalt erwarb sieb äsr alte Invaliäs mük-
sslig äurob seine Hanämübls.

deb. Ztaatsarebiv Lerlin Hsp. Kleve OXXI soot. In. 6; Asp. Nark
XXXIII n. 2; 0X0 n. 9.

IS
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Notwendigkeit eines Reglements Inn: „Um auck auk dem Lande denen
Letrügereien zu steuern, so mub, talls nock kein Müblenrcglement dort
vorbanden, sokort von Zuck dasselbe projektiret und an Unser Leneraldirek-
torium zur Vpprobation eingesandt werden.'") Um I7SV trat man der Lacke,
wobl durck diese Verfügung veranlakt, näber. Denn man brockte damals
einen Lntwurk, zwar sine die et consule gedruckt, ans lageslickt. Linige
Veränderungen wurden an diesem vorgenommen, von einer Cenebmigung
und Publikation bört man aber nickts. Lrst am 18. pebruar 1772 ersckien

kür Kleve-Mark-Mörs ein Müblenreglement.^ Ls berubt aus dem genannten
Lntwurke und ist durckgebends im Ltaffelsteinscken Linne gebalten. Ulier-
dings trägt es den landläufigen verbältnissen und der Praxis mebr Lecknung,
als jener es getan bat. völlig Neues brockte das Leglement nickt, sondern
es kakte die geltenden Lestimmungen nur zusammen. Im ganzen Lande
wurde es durck Uusruk, Unscklag, Verkündigung von den Kanzeln bekannt
gegeben. In jeder Mükle mubte zur allgemeinen Kenntnis ein Lxemplar
ausbangen. Vie Landräte, Lteuerräte, Magistrate, Lentmeister, Ukzise-
und Lteuerkassen sollten ebenfalls je einen Abdruck besitzen, vb es trotz-
dem genügend zur allgemeinen Kenntnis gekommen ist, kragt Sick, wenig-
stens erklärten 1779 die Lürger aus Iserlokn, ibnen sei ein Müklenregle-
ment, auck das von 1772, völlig unbekannt. Mabgebcnden Linflub bat
das Leglement dock erlangt. In strittigen pällen wurde es immer beran-
gezogen, von Zeit zu Zeit auf die Bestimmungen bingewiesen. Vie Kon-
trakte der Lrbpäckter z. L. verpklickteten den päckter ausdrücklick, sein
verbalten nack den vorsckrikten des Müblenreglements von 1772 einzurickten.

Vie vorliegende Ubbandlung versuckte an einem Zweige des Vo-
mänenbetriebes ein Lild der kiskaliscken tvirtsckaftspolitik des 17. und 18.
Zabrbunderts zu geben, von der privatrecktlicken Lntstebung des Müblen-
Zwanges und Müblenregals ausgebend wurde ibre Lntwickelung zu Staat-
licken Dobeitsreckten gezeigt. Vas Lestreben der Verwaltung Kraft dgr
damaligen Ltaatsomnipotenz die Untertanen wirtsckaktlick z» bevormunden,
sie im Ltaatsinteresse lästigen Zwangsmittel» zu unterwerfen, trat bervor.
Lick bekämpfende Ansckauungen, eine Legleitersckeinung der kollegialiscken
Verwaltung, wurden in diesem tvirtsckaltsprogramm bemerkbar, deren ver-
sckiedenbeit in ibrer Lntstebung nack Vrt und Zeit erklärt wurde, vstlicke
und westlicke Auffassung kreuzte Sick; altkergebrackte Leckte und Lebräucke
ringen mit modernen Ansickten, die auf dem Loden des 13. Habrbunderts
erwacksen waren. Und diese wurden gegen Lckluk ebenfalls wankend,

1) Lor. tZskvräsnor^. VII. 8. 891.
2) Rov. Vorxus eonsdit. VI n. 12;
Vsb. Ltasts^rob. Rex. RIove Iii. VXXI seot. I n. 7.
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als eine Ltrömung, von anderem Leiste getragen, beraukzog. Irotzdem
ei» einkeitlicher Zug in ctieser Politik, Im Lordergrunde aller Interessen
stellt clas Interesse cles Ltaates! Lemildert zwar um ctie wende cies
dakrbunderts insofern, als im Zeitalter des Incliviciuums auch clas Linzel-
wobt bereits neben clem Ltaatswokl seine Lerechtigung verlangte.

Lie Lrakschakt wark bat sich Laufe eines dabrkunderts völlig geän
dert. Her länclliche Lbarakter ist allentkalben gewichen; clie Inclustrie
beberrscbt jetzt alles. Lie Linwobnerzabl ist riesig gewachsen. Liesen
„wablgästen" konnten unsere wüblen nicht genügen. Lie brauchen es auch
nicht. Lnclerc Lrobbetriebe im In- unci Lusland baben ibre Lukgabe über-
nommen, in clenen nicht mekr wind und Wasser clen Ltein bewegen, sonclern
cier Lorzeit unbekannte Kräfte clie walzen in Lrebung setzen, wit cler
Ledeutung ist auch manches Werk selbst gcscbwuncien. Linige fielen cler
Inclustrie unmittelbar zum Opfer. Lie Ltollen des IZergbaues sogen ikr
Wasser auf'); weitere Industriezweige bemächtigten sich cler Kraft ibrer
Lekälle"). Lie wasserstraben der tllark dienen zum ?ei> anderen Zwecken.
Lie wurden kanalisiert, und die alten wassermüblen mubten weichen"!. Lie
königlichen Werke sind seit dem Lnkang des 19 dabrbunclerts in privat-
bände übergegangen. Loch trifft man noch eine Keibe Zeugen aus alter
Zeit, wandle alteingesessene Lamilie adeliger und bürgerlicher Herkunft
ist noch im lZesitze der wüble ibrer Lorkabren. Inmitten moderner Ltadt-

L ^!. L. bsi der Lastropsr, lZIadsnborstsr, Oornbrnsksr, Lordslsr Mükls.
Lei dsn l^Iüblen 211 Onnsn and Ransndabl.
Lei dar annenbliokliob stattkndendsn OmsoberkanalisisrnnA sobvindst

eins L.N2akt uralter ^srlcs.
f^aeb der krsnndliobsn ^littsilunA des Herrn IZaudirektors Äliddsldort sind

dureb die RöAuIisrunAsarbsitsn bsssitiZt oder verseb^rindsn in kurzer Zlsit:
I. ank dorn alten Oinsoksrlauts: Ltation der alten Ornseber bin

t. Porstsrs ?axisrmnbls bsi Ossok 7,9
2. Vittksldsr Nllbls bsi Hittfeld 19,5
3. Florians lllnkls bsi Pssnwübl ........ 12,9
4. Okarnottskabrilc d. (Z^lltoboütnulllrsküttsbsi Obsrbanssn 29,9
5. Oorstsr Mübls bsi Horst 36,6
6. OsnriobsnbnrZsr Miblsn bsi LenrioksnbnrA . . 69,9
7. Isbsrnsr Niiiils bsi lolcsrn 79,5
8. Mengeder ülübls bsi NsnAsds 77,9
9. Oaltrnaon Uübls bsi Nsngsds 89,5

19. Ouelcardsr Nübls bsi Lnokards 86,9
11. IZiokedsr Idäkls bsi Oorsttsld 87,9
12. Oakosn Mükls bsi Oorsttsld 89,9
13. IZussb Mnbts bsi Hörde 97,9
14. Lobärensr Nübls bsi Lsknrsn 199,5
15. ^.plsrbsolcer Niikts bsi L.plsrbsolc 192,5

IS»
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viertel tauckit zuweilen äie alte Ltacltmükle auf, unci am Eingänge cies

Vorkes klappert das k?aä uncl sckiäumt das Wasser cter ekemaligen Zwangs-

mükle. Lind audi sie nieclergerissen, so kat dock kast jeder Vrt in IZezeidi-

nungen gewisser Ltraben uncl Platzes eine bleibende Erinnerung an sie
auibewatirt.

II. nnk den Rsdendnoksn:
1. nnl dem Iloltsnsr Rged! Rlpsr Nüdls dsi ^.Idsnrndo,
2. „ ,, „ ,, Ltsrkrndsr Nnkls dsi Ltsrkrnds,
3. „ „ „ „ Roltonsr Nnkls dsi Holten,
4. „ „ Lordsoksi-dnok: RorAs Nnkls dsi ?roknknnssn,
g. ,, „ Lüekinnnns Nudle dsi ?roknkgnssn,
3. „ „ „ lZsi'Z Nükls dsi Rorbsok,
7. „ „ UsIIdned: Obsr Nüdls dsi RsokIinZkgnssn,
8. „ „ RornsdnrAsrbgod: Siedler Midis dsi Risrnks,
9. „ RiixinAsdg.sk.' Vestsrrnnnns Nüdis dsi Rnrox,

1t>. „ „ Vstsrnignns Nnkis dsi Lsvop,
II. ,, Rrsnsdss Nüdisndnod: Rrsusdss Midis dsi Roodini'.

Ausser den gnkZsInkrtsn Nnkisn Aidt ss nnAsndiioiciied nood on. 39 Vssssr-
rnüdisn nnk den Rsdöndnoksn der Rnisodgr, von dsnsn vndrssdsiniied nuok
nood sin Aiosssr Lsii dsssitiZt vsrdsn vird.

Vis NüklsndsrA, Nüdlsnstrnsss, NiidlsnvsA, Miklsntsiok.



Anlage I.
Der Lrlak clcs Königs an ciie kleviscke Kriegs- unä Domänenkammer

vom 24. Dpril 1724 bestimmte, äak äie Untertanen, ciie zu keiner IlUikle
gelegt seien, auk äen Kgl. UUikIen sollten maklen lasse» uncl von äer
Kamnier äakinzuseken sei. Zollten einige vom Uclel, wie cler Lrak von
Dilanä, äagegen Desckweräe erbeben, so sollten sie begrünäen, welcke
INaklgäste zu ikren lliüklen verpklicktet sinä. Können sie clas nickt, so
sincl sie okne lange Lckreibereien abzuweisen.

Anlage ll.

Kescript cles Königs unter clen 26. Upril 1726 an ciie kleviscke Kammer

wegen Linricktung <tes IKüklenzwanges.

Db tvir gleick wegen cles ciortigen IKüklenzwanges auck sckon unterm

24. Upri! 1724 uncl auck nackbero versckieclentlick aukkükrlick besckieäcu,
so müken tDir clock mikkällig vernebmen, äak cler Lacke nickt cler gekörige
Uackäruck gegeben worclen uncl es äannenkero gesckeken, äak ciie Besitzer
vieler Drivatmüklen sowokl allz ciie Maklgenoben selbst wiecler klakre
Lanclesverkassungen uncl ciie Uns competirenäe Lanäeskerrlicke k?okeit unter
clem Dorwancl einer possessio» uncl natürlicker Kregkeit Sick cienienigen,
was in obgeciackter Derorcinung entkalten auk allerkancl Urt, ja gar an tkeils
ortken nrit Lewalt entgegen geselzet. Dieweil IDir aber geclackte Lacke
enälick einnial in ?ustauä uncl in gute Dränung gebrückt wiken wollen;
so bekeklen tvir euck anclerweit allergnääigst, vorerst äie rsportition cler
Kinwokner aukk unsere Mäkle nack IZesckakkenkeit äes Zustanäes jeäer
Mäkle unä wie äie Leutke oersorget weräeu können, zu macken. Zollte
sick äann kinäen, äak auf Unseren Mäklen, wegen äeren Mitlegenkeit oäer
nickt genügsamer Duzaki solcker Mäklen ein unä äer anäere Distrikt nickt
gekörig oersorget weräcn könnte, Mäkel ikr weiter untersucken, ob es äer
Mäke unä äer Kosten wert seg, eine neue Mäkle zu bauen, oäer ob nickt
besser, solcke Maklgenosscn äenen näckst belegenen Drioatmüläen etwa
gegen äie kalbe Metze. oäer wie es clort z» lanäe genannt wirä, äas kalbe
Mulkkter zuzuscklagen. Märäe sick aber auk eines oäer anäeren Drioat-
müklenbesitzers begbringeuäer Dualikikation kervortkun, äak in äessen
prioilegio oäer Konzession etwas entkalten, welckes äieser Linricktung
respectu einer solcken Drivatmäkle entgegen zu stekn sckiene, kabt ikr
äavon zu Unserer äecisio» unverzüglick nackkero zu berickten, alles anäere
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aber was äe possesicme ocier iibertate natural! eingewenäet wircl, nickt zu
attenäiren, gestalt eine solcke vitiosa passesio, worin sicb viele privat! äurck
ikre im Lancie kabenäe auctoritas gesetzet, iknen immermebr einen reckt-
mäkigen ?wang über Unsere Untertkanen, zu wege bringen, von Leittier
cierer Untertkanen aber nock weniger ciie vorgesckützte libertas naturalis
stattkinäen mag, cla beKant, ctak in cles Lanäes Herrn Mackt alleräings
siebet, Müklengerecktigkeiten krenräen zu conceäiren uncl zwangspklickiige
Untertkanen, wie äort versckicäene Lxempel beg particutieren vorkanäen
sinct, cia zuzulegen uncl solckes, unmöglick clisputiert werclen könne, inson-
clerbeit, clak Lr seines Keckts selbst zu gebraucke, uncl wann er ciieses nickt
getkan, solckes res merae kaeultatis gewesen, auck obsckon ciie versckrei-
bungen einiger geerbten lauten, clak sie mit neuen lasten nickt belegt werclen
sollen, clieses äennock vor eine neuerlicke Last nickt zu nekmen, wann
sie ikrer Lanäeskerrsckakt gönnen, was clerselben zukompt, unä was sie
bei ermangelnäer ocier gar nickt verliekenen eigenen Müklen notkwenäig,
falls sie Mekl kaben wollen, nickt nack einer neuen imposilion, sonclern
nack alten Lancles Lebrauck, es seg wo es wolle, abgeben müken.
Lnälick wann äie iura einer jeäen privatmükle genugsakm bcleucktet uncl
clenenselben sowie in allen Unseren uncl ancieren Länclern sonclerlick aber
nock notkwenclig im Minäiscken uncl Kakkensbergiscken wie auck leklen-
bürg uncl Lingiscke», allwo auck clergleicken Unoränung eingescklicken ge¬
wesen, äie gekörigen Lrentzen gesetzet weräen, so okt äenenjenigen, welcke
äennock zwangspklicktige Leutke keinäick an Sick zieken solckes bei >66
rtklr. Zlrakke auck jeäen Lontraventionskall, äenen zu Unseren Müklen
gelegten Maklgenossen aber beg Verlust wagen unä Korn äas aukwär-
tkige Maklen zu verbieten. Uuck was vor Verfügung ikr in äiesem allen
gemacket, umbstänälick zu berickten.

IZerlin, äen 25. Upril 1726. 5r. wilk.

Anlage lll.

Keviäiertes Müklenreglement kür äas Herzogtum Kleve, Kürstentkum Mcurs
unä Lrafsckaft Mark

De Oato Lerlin, äen t8. Kebr. 1772.

geäruckt in äem ktovum Lorpus Lonstitutionum Vrussio-Uranäenbur^ensium

prsecipue iVtarckicarum V, erster Ikeil betrekkenä äie äakre 1771 unä 1772

als ^lÄ XII äer veroränungen von >772, geäruckt >776.

Uemnack Le. Königlicke Majestät in vreuken etc: Unser allergnääigster
Herr, äas Müklenwesen in Uero herzogtkum Lleve, ssürstentkum Meurs
unä Lrafsckaft Mark auk einen gewissen bestänäigen Kub einrickten,
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mitbin das biskero gebräuchlich gewesene Müklenreglement revidiren zu

lassen, allergnädigst gut gefunden; 5»s bekeklen und verordnen kZochst-

geduckte Ze. Königliche Majestät, zu dem Lade kiermit allergnädigst, und
Krakt dieses ernstlidr

1.

Zoll ein jeder sich zu derjenigen Mükle kalten, und daselbst mablen

lassen, wo er kingewiesen ist, folglich niemand sich untersteben, durch

mutbwilliges wegkakren, oder Iragen seines Letreides, nach einer andern

Mükle, dem Müller, welchem er als Maklgast Zugeschlagen worden, das

Mulkter- oder Maklgeld, nachdem soldies jeden Orts entweder in natura

abzugeben, oder in Leld zu entridden eingekübrt ist, zu entzieben.

Der, oder diejenige, welche solches tun, sollen als Übertreter dieses lieg-

lements, nicht allein angebalten werden, das verordnete Mulkter- oder Makl¬

geld denen Müllern, und überdem eine Ztrake von hinein Zchekkel und
darunter ?wei Ktkr. von zwei Zchekkel und darunter vier ütkr. und so

weiter von Zchekkel zu Zchekkel zu steigen, wovon ein Drittel Zeiner König¬

lichen Majestät zu berechnen, ein Drittel der Denunciant, und das übrige

ein Drittel entweder yöchstderoselben Zchlüter oder Keutmeister oder wer

sonst pro Administrators oder üukseker bestellt ist, zu gemessen Kaden,

sollen, zu bezaklen, sondern es soll auch das auf einer fremden Mükle

gebrachte Letreide conkisciret werden und bat dieses zu entrichtende

Mulkter- oder zu bezaklende respektive Maklgeld und Ztrake, jeden Vits

»auptpäckter oder Administrator, in vorkommenden Köllen, nach vorder

gegangenen legalen Dntersudiung und Überzeugung des Lontravenienten,

okne Weitläufigkeit beizutreiben. Oedodr müssen Dauptpächter sich bitten,

dalz niemanden eine Loutravention angedichtet werde, Massen wenn kier-

unter Leschwerde gekükret werden sollte, die Krieges- und Domainenkam-

mer, dem I^auptpächter nach angestellter Untersuchung ernstlich dakür
anseken wird.

2.

Und damit künftig alles in denen Müklen ordentlich kergeken, auch

ein jeder wissen möge, was an Mulkter- oder Ztatt dessen an Maklgeld

bezaklet werden muk; Zo wird kiermit festgesetzt, dab beg denen Müklen,

wo das Maliter biskero in natura erKoben worden, von dem zur Mükle

kommenden Letreide, nach der biskerigen Observanz, im l?erzogtbum LIeve

and KUrstentkum Meurs, nidit mekr als ein sedrzekn Ikeil Mulkter, Kinge¬

gen in der Lrakschakt Mark, nicht mekr als ein Zwanzigstel Ikeil, oder

wie es sonst jeden Orts zeitkero gebräuchlich gewesen, genommen und

gegeben werden dark, und muk eine jede Zorte von Letreide aparte, nicht

aber meliertes Letreide zur Mükle gebracht werden, üuk denen Müklen

aber, wo biskero das Mulkter mit Leld bezaklet werden muk, dakern nicht



in cienen knscklägen nncl Lontracten, anciere Lätze bestimmt woräen, unä
so lange bis äie jetzige Lammertaxe cies Letreiäes gcänäert wirä, im
I?erzogtbum Lleve unä kürstentbum Meurs,
kür einen lZerliniscken Lckekkel Weizen 5 Ltüber

>, „ „ loggen 3'/z ..
>> „ „ „ Leeste unä Malz 3 „
„ „ „ „ Lranätweinsckrot von Weizen . S „

von loggen . 31/2
„ „ „ „ lZuckweizen, Haler u. kuttersckrot 2 „

kn cier Lraksckakt Mark aber
kür einen kerliniscken Lckekkel Weizen 4 Ltüber

Koggen 3
„ „ „ „ Leeste uncl Malz 2'/z, „
„ >, „ „ Lranätweinsckrot von Weizen . 4 „
„ „ „ „ von Koggen . 3
„ „ „ „ haker, kuckweizeu u. kuttersckrot 2 >,

gegeben, uncl nack eben cliesen Lätzen, auck von clem einkommenclew
kremclen Mebl, IZroät, kucken, Vier uncl Lranätwein äas Mulkter an äenen.
Orten, wo biskero äergleicken äavon zu nekmen gebräucklick gewesen,
entricktet weräen.

3.

km Lewickt sollen begm Eingänge zur Waage exclusive äes Lacks,
welcker, wann selbiger keinen ganzen Lckettel balt,

aus l kkunä
von I Lcketkel uncl unter 2 Lckekkel 2 „
von 2 ,. „ äarüber aus 3 „

gerecknet wircl
cier Lckekkel Weizen zu 88 kkunä!
1» ,, Koggen „ . 80 ,,

Malz 50 ,.
„ „ Weizen zum Lranätweinsckrot ..... 88 „
„ „ Koggen zum lZrancitweinsckrot 80 „
„ „ Luckweizen, haker unä kuttersckrot ... 72 „
pabieren.

4.

Obgeciacktes öewickt soll aenen Mablgästen, wo clas Mulkter iw!
öeläe erKoben wircl, in guten ausgemablenen Mebl wiclerum zurückgeliekcrt,
unä aus clem jecien Orts zu baltenäen Oorralbskasten, im Kali claran etwas,
keblen sollte, sofort ersetzet, ciagegcn auck clasjenige, so an äem Mebl an
äieser kkunäzabl übersckiessen sollte, wieäerum m äen. Oorralbskasten.
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gesckültei weräen; wo äas Mulkter aber in natura gebobe» wircl, mub äenen

Mablgäste», clas § 3. bestimmte Lewiärt, jeäoä, »ach Lbzug lies ei»

Lechzebntel Mulkter, in, Herzogtbum Kleve unä Kürstentkum Meurs, nnä

clas ein zwanzigtel Mulkter in cler Lrakschakt Mark, in guten ausgemablenen

Mebl zurückgeliekert werclen, unä ciakern äer Müller ocier äessen Knechte

clas Mekl veräorben, mub ersterer »ach vorkergegangener Untersuchung

sofort zur Erstattung cles Zchaclens angebalten werclen. Zn Klnsebung cles

Ltaubmebls, bleibet es, wie es bisbero an jeäem Ort gebräuchlich gewesen,

jeclocb wircl bierclurcb kestgesetzet, äak von 100 Kkunä weisen böchstens

2 Kkunä unci von lüg Kkunä Koggen nur l pkunci Ltaubmebl an clenen

Orten, wo bisbero etwas gerechnet worcien, von Haler, Luchweizen, Mal?

unci Kutterschrot gar kein Ltaubmekl pakiren so».

5.

Die Mablgäste müssen in cler Oränung unä okne Oering, wie sie

zur MUKle kommen, geköräert, unä keiner äem anäern sonäer Lusnakme

vorgezogen weräen, es wäre äenn Leiner Königlichen Illajestät Letreiäe,

so jeäesmabl äen Vorzug bat.

6.

Hin jeäer Mablgast ist also scbnläig, seine Leibe abzuwarten, unä

soll niemanä Lchwierigkeiten machen, erkoräerlicben Kalls auä, äes Luchts

mablen, inäem äas Mablwerk seinen ungebinäerten Kortgang baben mub.

7.

wenn eine Müble wegen Wasser- oäer winämangels binnen äregmal

24 Ltunäen zu mablen nicht im Ltanäe ist, so soll äer Müller gebalten

segn, äenen ?wangsmablgenossen, geärnätte Kakierzettel, welche allenkalls,

wenn äie Müller solche selbst cirucken zn lassen, nicht im Ltanäe, jecien

Orts Magistrat oäer Lentmeister, äenen äie Müblen angeben, auk äes

NkUllers Kosten, kür äenselben ärucken lassen mub, obnentgeltliä, zu geben,

äamit äiese Mablgenossen ikre Lotbäurkt auk anäere Müblen suche», unä

kinäen können, wann aber ein wichtiger Lau vorkallen sollte, unä äie

Müble äabero 3 oäer 4 Wochen lang stille sieben müsse, so soll äer

Müller äenen Mablgenossen solche 4 Wochen vorbero bekannt machen,

äamit sie sich in vorratb mit Meli! oerseben könne», unä mub äer Müller

sie zu belken auch zu sorge» suchen, äab äie Müble in äer ?eit wieäer

im Lange komme, weil ciakür keine Lemibion gegeben weräen so». Lakern

aber in solchem Kall äer Müller äie Mablgäste nicht köräern kann, mub

er ibnen vorgeäaäite Kabierzettel, nach äer zunächst gelegenen Königlichen-

oäer Krioatmüble, obnweigerlicb unä obnentgelälicb ertbeilen, unä mit äer

Halbscbeiä äes Mulkters von äem Müller, äer äie Mablgenossen unteräessen

köräert, zukrieäen segn, als wesbalb er sich mit äem Müller, wobin äie
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Mablgäste gewiesen worden, arrangiren bat, inclem letztere nur das
einfache Mablgeld oder Mulkter in naturs zu geben verbunden sind.

ktn clenen vrten, wo Kobmüblen befindlich sincl, mub cier Müller
dakür sorgen, dak solcbe im guten Ztande erbalten werden; uncl da solcher
gestalt beg einer anbaltenden U?inclstille, denen Mablgenossen, welcbe selbst
Vierde baben, solcbe vorzulegen, oknverwebrt bleiben, so mub cier Müller
kür cliejenigen, welcbe keine Pferde baben, clergleicben anzuschaffen, uncl
clieselbe also binnen clenen gesetzten clregmcil 24 Ztunden tortzubelken
sucben, sonsten aber, cla dieses nicbt gescheben sollte, cienenselben clie
vabierzettel obnweigerlicb ertbeilen, bingegen auch bekugt sein, von clenen
Maklgästen, wokür er selbst Pferde zum Kossen anscbakket, ausser äem
orclinairen Mulkter- oder Mablgelcle, cias bisbero jeden Orts gebräuchlich
gewesene Leid, talls bierbeg nicbts unbilliges, ocler eine Ubermäbige Le-
scbwercle der Mablgenossen anzutrekken, zu korclern, wobeg es sich jedoch
von selbst verstebet, clab wo bisbero nicbts claoon gegeben worden, solckes
aucb ferner obnentgelcllicb gesdieben müsse.

5>n clenenjenigen Vertern, wo wegen Hergebung der Pferde zum Bossen
nicbts gewisses bestinimt, müssen Hauptpächter, sobalci als sie anmerken,
clab die Mabigenossene wiilkübrlicb bebandelt werclen, solcbes cler Lammer
anzeigen, uncl beg cierselben, was bierinnen cier IZilligkeit gemäb festzusetzen,
in Vorschlag bringen.

8.
Zoll kein Müller, er seg auk einer Königlichen- Muts- Ktdelicben-

ocler ancleren privatmüble, sich beg Zebcn Ktblr. Ztrate untersteben, einen
sremclen Mablgast, obne dergleichen im 5lnkange vorigen ßpbi bemerkten
Settel, anzunebmen.

9.
Zm Kall in einer privatmüble, mit vorwissen des Kigentbümers bier-

gegen gebandelt wird, so so» dieser gleichfalls so koch bestrafet werden.

10.
tvenn aber auch der Müller selbst, eine vuantität Mebl in Vorrat»

zu kalten, und dadurch die ankommende Mablgäste, sowobl nach Verlauf
derer im 7ten §, deierminirten-dregmal 24 Ltunden, als auch beg einem
vorzunebmenden Müklsnbau, zu Kelsen im Ltand, sollen die Mablgäste für
ibr Letreide, gemablenes Mebl nach § 3. gemeldeten pfundenzabl, und
nach ktbzug des Ztanbmebls, wo solches zeitbero üblich gewesen, anzunebmen
schuldig, und der Müller solchenfalls nicht gebalten segn, die § 7. gedachte
gedruckte pabierzettel zu ertbeilen.

Ks verstebet sich gleicbwobl von selbsten, dak der Müller beg 10.
Ktblr. Ztrate, keinen Klccisanten dergleichen Mebl verabfolgen lassen mub,
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bevor solches nichl zur Waage gebracht, mitbin gewogen, unä soäann

clarüber äer Waage-Zettel unci Accise-Zettel gclöset unci procluciert
worcien.

Ller wüller aber selbst ist scbuläig, äasjenige Letreiäe so er äieses

Lekuks wegen abmaklet, beg cler Waage unä Accise orclentlich anzugeben,

clamit clarüber eine Annotation, auch clas webl beg cienen wüblen in äen

Ltääten nach Vorschrift äer Erläuterungen cies Lupitis Imi äes Accisetariffs

mit unter Accissescblob, gebalten weräen kann.

Zollte aber cler wüller cliesem zuwiäer bancleln, unci cienen Accisanten

aus äem Wetzkasten, oäer von seinem IZoäen Letreicle oerkauken, unci

solches obne Waage- unci Accisezettel abmaklen lassen, soll cierseibe in

obige festgesetzte Ltrake, unci wenn es auch nur ein viertel Lcbekkel war,

verfallen segn, wovon:

cier poenalienkasse ^/ztel

21 äenen Armen Vsr^l

3j cienen Henuncianten unci Accisebeciienten ....

zukliessen, unä so» auf äen Kall, wenn äergleichen Unterschleike, mit einer

grösseren partbeg Letreiäe, vorgenommen würäen, äie Ltrake nach Propor¬

tion veräoppelt unä äuräi Zxecution beggetrieben weräen.

It.

Um äen untersten wüblenstein, mub äie Lage allemal 4 Zoll bock,

äer Kanä oäer Kuppe aber, so äarauk zu sieben kommt, 22 Zoll bocb segn

äab folglich äie Lage unä Küppe an äen Lteinen, zusammen äie Höbe von

26 Zoll ausmachen, unä müssen äie Küppen jeäerzeit äergestalt gemachet

segn, äab solche eben am Ltein nicht mebr als t Zoll, unten aber ank äer

Lage 3 Zoll vom Ltein abstellen, äamit äer Ltein kregen Lauf bebake,

auch äurch gar zu grosse genaue Einschränkung äer Luft äas abzumablenäe

Letreiäe, insonäerbeit, wenn solches etwa angefeuchtet, nicht zu schallen

komme, unä so» sich kein wüller untersieben, einen Laukerstein aufzulegen,

äer nicht vorbero circutrunä auf äer untern unä obern Leite oäer Kläcbe

zu gleicher Aöbe gearbeitet, auch in äer äer Witte so gefasset ist, äab er

egal lause unä äabeg kein Leprassel gebäret weräe.

Lleich wie nun auch jeäer wüller schuläig ist, äie wübls, wenn selbe

scharf unä zurecht gemacht woräen, ebe äas Letreiäe von äen wablgästen

aufgeschüttet wirä, rein auszumaklen, also mub äerselbe zum ersten mabl

kein Kaff auf äen Ltein schütten, unä äenselben äamit füllen, sonäcrn es

mub solches mit reiner Klege gescbeben, äabero kein wablgast sein Letreiäe

aufzuschütten verbunäen segn so», bis äie wüble rein ausgemablet, unä

äie aufgeschüttete Küllklege oäer Lsmniel bervor kommt, mitbin jeäermän-

mglicb äas seine erbält, unä auch gut wekl verschaffet wirä.
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12.

in äenen Müklen soll ricktig kerlinisckes Mab, uncl zwar im Herzog-

tkum Lleve unc! Kürstentkum Meurs, wo clor löte Ikeil vom Zckeffel an

Mulkter genommen wircl, eine von Kupfer unä Lisen geeichte unci gestenipelte

Metze, so ackt ?oll im Uiameter kalten malz, in cier Eraksckaft Marl? aber,

wo äer 20te Ikeil genommen wircl, ein clergleicben Mulktermak so 7 ?oll

im Uiameter unci 4 ^o» im Kanäe bock segn mub, gebalten, unci mit einem

Ltreickkölzgen unci eisernen Kettcken an selbige festgemackt wercien, cia

cienn cke abzuliekernäe öetreiäemetze über cies Maklgastes Zack, gekörig

abgestricken wercien mub; jeäock cia Malz unci Mengekorn sick aus cier

Metze streicken labt, so wircl nackgegeben, ciab solckes mit cier löanci

gestricken wircl, cias übrige reine öctreiäe aber ist mit clem Ltöckcke»

gieick abzustreickcn.
t3.

Uenen Maklgästen stebet allezeit kreg, auf cien Müklen Kerumzugeken

unci nack clem ikrigen zu kragen, auck ciakin zu seken, claiz alles ricktig

zugebe, wie cienn zu clem Lnäe clie Mükle nickt finster, sonclern clurck

Kenster uncl Lucken äergestalt lickt zu kalten segn, ciab ein jeäer seken

könne, wie mit seinem Cetreiäe uncl Korn umgegangen wsrcle.

14.

Kein Müller soll Sick untersteken, ein mekreres an Mulkter- ocler

Maklgelck als verorclnet ist, es seg unter was kür Uorwanä es wolle, wecier

zu forciern, nock zu nekmen, ocler Umgriffe zu tentiren, wofür er beg

jeclem Lontraventionskall, um 10. Ktklr. bestrafet auck vorkommenclen Um-

stänäen nack, uncl wann er clarüber öfters betreten woräen, als ein Dieb

clem Lriminalgerickt zur Untersuckung uncl Bestrafung, Uberliefert wercien

soll, wie ciann clerselbe auck kür seine Kneckte unä öesinäe cleskalb sieben mub.

16.

Zoll sick weäer äer Müller nock äessen Kneckte untersteken, äenen

Maklgästen, unter irgenä einem Uorwanä, auf äem sogenannten Kasten-

abenä, oäer beg anäerer Lelegenkeit, Wurst, Kleisck oäer ein Irinkgelä

abzukoräern, beg Uierzekntägiger öetängnisstrafe, unä sollen äie Kentmister

unä Keceptores, auk äie Abstellung äieser eingerissenen üblen Lewobnkeit,

welcke bereits äurck äie geäruckte Lammer-Ueroränung äe äeto Lleve äen

2ten Uezcmber 1746 auf ernstlickste untersaget woräen, mit allem Lrnst

beg selbsteigner Verantwortung kalten, äamit äergleicken ungebükrlicke

Klackereg äer Maklgenossen unterbleibe.

16.

Uie Uccise-Uefrauäationes sollen äuberst vermieäen, mitbin kein Zack

äenen Ltaäteinwoknern, wo äie Müklenkarren eingektikrt sinä, anäers als



— 201 —

von solcken, imgleicken keiner der nickt deutlick gezeicknei wem er ange-
köre, wie auck clor nickt mit einem daran gebundenen Ulaagezettel verseken
ist und dak der Zettel auck mit der darciuk besckriebenen Lorte von Letreidc
stimmig seg, abgemablen werden, sondern der Müller soll solcken Lack,
worcm ein oder anderes dergleicken ermangelt, beg Leite setzen der Uccise-
Kasse des Ortes davon Uackrickt geben, und selbigen okne die vorkerge-
gangenen Lxamination und Ordre der Uccisekasse nickt verabkolgen lassen,
und so» der Müller, oder dessen Leute, als tür welcke er allemal steken
muk, so sie im geringsten kierunter ermangeln, jedesmal mit 10 »tklr.
bestrakt werden.

Lo okt ein neuer Müller oder Lese», auck Müklenkarren-Kneckt ankommt
oder angenommen wird, so» derselbe sick auk der Uccise gesteilen, und
durck einen Handscklag angeloben, sidi aller Uccise- und anderer Unter-
sckleike, nickt allein selbst zu entkalten, sondere auck auf das sorgfältigste
dabin zu seken, dak dergleicken nickt von andere begangen werden, wie
denn der Müller und deren Leute, in allen demjenigen, so nur die geringste
Lonnexion mit der Uccise bat, unter der Uccise-»asse eines jeden Orts
steken, mitbin dieselben sick in allen, nack der davon dependirenden Ordnung
gebörig zu ackten Kaden, und auck der Mulkter- und Oorratkskasten, unter
der Uccisekasse-Lcklok gekalten werden muk.

Und da, wie vorgedackt, die Eesellen, von der Leistung eines wirk'
licken Lides befreiet, sie aber auf alle Uekraudationes beg den Müklen,
wegen der Uccise mit Uckt zu geben, durck einen Handscklag angeloben
müssen, so zollen selbige, wenn sie zu Untersckleiken mit conniviren, oder
selbst Unlak dazu geben, doppelt so Kock als der Uekraudant selbsten
bestrafet werden.

17.

Uamit auck alle »lagen, sowol beg Ltadt- als Landmüblen, Zwiscken
Müllern und denen Maklgästen desto ekender, wegen Oervortkeilung in
der Metze, evitiert werden mögen: Lo sollen Müller gekalten segn, den
»umpk eicken zu lassen, also dak man gleick beg dem Uuksckütlen seken
könne, ob 1, 2, 3, 4, oder mekr Lckeksel ausgescküttet werden, damit dar-
nack der Müller die gewöknlicke Metze und ein mekreres nickt nekmen,
und auck von denen Maklgästen nicki vervortkeilt werden möge, und wenn
der Müller nickt a dato publicationis, binnen secks »locken den »umpf
solckergesta» eicken lassen, und nack dem § 12. keine geeickte Metze
angesckafft, und auf der Mükle kälten, so» ein jeder derselben, so darunter
ermangelt, in S »tblr. Ltrake verfallen segn, als worauf sowol die »ent-
meister als Magisträte und Uccisecassen in den Ltädten Uckt Kaken
müssen.
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18.

wenn in Müblensacken klagen vorkommen, so sollen selbige bcg

clem Hauptpäckter, äatern aber clieser zu weit entlegen, beg äem »äcksten

Lanclratb, Magistratb ocler ttccisecasse angebracbt, unä wenn es eine

Kleinigkeit, solcbe nack gescbebener Untersuckung sokort entsckieäen, wenn

clie Zacke aber von tmportanz ist, unc! über 10 ktblr. beträte, clas clarüber

autzunebmenäe protocoll im Herzogtbum Lleve an äie äasige Krieges- unä

vomainenkammer, im kürstentbum Meurs uncl öraksckakt Mark aber, an

clie clortige Krieges- unä Domainen-Lammer-lleputationen, zur weiteren

»erkügung eingesckickt weräen.

19.

vamit nun äieses Müblen-Keglement zu jeäermanns wissensckakt

kommen möge, unä sowobl äer Mablgast, als auck äer Müller, sick äar-

nack rickten könne, so soll solckes überall gewöbnlicker maaben publiciret

unä bekannt gemackt, auck in jeäer Müble ein kxemplar ausgebangen

weräen.

wie nun Höckstgeäackte Leine König!. Majestät, Uber obiges alles

mit Nackäruck gebalten wissen wollen; Mso bat jeäermann sick biernack

alleruntertbänigst zu ackten unä tür Lckaäen unä blngelegenbeit sick zu

büten. Lignatum Lerlin äen 18. Kebr. 1772.

5lui Lr. königl. Majestät allergnääigsten Lpezial-Lekebl

v. Massow, v. Llumentbal, v. ä. Horst, v. Oersckau,

L. v. äer Lckulenburg.





'' ' ' ^ ^ ..„>1 . ^ ^ ^ ^ > '



V.

Die erägesckicktlicke Dergongenkeit
6er Dmgegenä von U?Men

Lin Leitrag zur Heimatkunde

von

Karl Iiaarmann

Mit 3 Lan^säiaktsbititern, 5 geologiscken Profiten unct einer kleinen Karte



Druckfehlsi'-Berichtignng. ,

1. Lies unter dem Titelbilde statt Norden: Süden.

2. Seite 13 in Zeile 2 der Fußnote 2: Kalkspat.

3. Seite 41 in der sechsten Zeile von unten: Durch

ragungsstellen.







n halt.
Seite.

Vorwort ö
I. Einleitung ... 7

Ii. Die geographisch-geologische Doppelgestalt der Umgegend von Witten 8
lli. Die wichtigsten Gesteine des Flözführenden Steinkohlengebirges und

ihre Entstehung 9
1. Die geologische Wanderung des Gesteins .... ö
2. Sandstein, Konglomerat u. Schieferton und ihre Entstehung 11
3. Die Steinkohle und ihre Entstehung 13
4. Die Abhängigkeit der Gesteinsbildung von säkularen Sen¬

kungen der Karbonzeit 15
IV. Das Leben der karbonischen Vorwelt 16

1. Meeres- und Süßwasserhorizonte unserer Gegend und ihre
Tierreste 16

2. Tierleben im Steinkohlenwalde 17
3. Die Pflanzenwelt der Steinkohlenzeit 17

a) Die Beschaffenheit der fossilen Reste .... 17
b) Pflanzenleben im Steinkohlenwaldmoor .... 18

V. Die Auffaltung des westfälischen Steintohlengebirges ... 22
1. Der Faltungsvorgang 22
2. Das westfälische Steinkohlengebirge eine Randbildung des

Rheinischen Schiefergebirges . . 23
3. Faltungsbau des Ardeygebirges bei Witten .... 24
4. Feststellungen über Gebirgsabtragung in der Heimat auf

Grund der Sattel- und Muldenaufschlüsse .... 26
VI. Einfluß der Querverwerfungen auf die Berg- und Talformen . 27

1. Entstehung und Arten der Verwerfungen .... 27
2. Die geographischen Wirkungen zweier Ouerverwerfungen

im Süden des Hohensteins 28
3. Die Entstehung des Borbachtales 31
4. Einfluß der Querverwerfungen auf deu Verlauf der Nord¬

grenze des Ardeygebirges 32
VII. Die Entstehung des Ruhrtales 33

1. Das Ruhralluvium 33
2. Bildung der Längs- und Quertalabschnitte des Nuhrlaufes 33
3. Die Ruhrterrassen und ihre Entstehung .... 34

VIII. Die Verbreitung des Produktiven Karbons 35
1. Ouerprofil des westfälischen Karbons 35
2. Die Wittener Mulde 36
3. Der Kohlengürtel von Europa 38
4. Geologische Zeitbestimmung 39

IX. Das Nordische Diluvium 39
1. Die Vergletscherung des Norddeutschen Flachlandes . . 39
2. Wirkungen des Nordischen Diluviums in der Umgegend von

Witten 49
3. Die Lößsteppe und ihr Leben 49

X. Ursächliche Beziehungen zwischen der geologische» Vorzeit und den,
Leben der Gegenwart 41





Dorwort.

Von jeher war den Menschen unserer Gegend ein machtvoller
Zug zur Tiefe der Berge eigen, den in neuerer Zeit ein überaus reger
Bergbau bezeugt und den wir aus alten Tagen in Sagen und Märchen
poetisch verkörpert finden. Die Phantasie der früheren Ruhranwohner
belebte das Innere unserer Berge mit den wunderlichen Gestalten der
Zwerge. In den waldgekrönten Bergen bei der Burg Hardenstein hielt,
wie erzählt wird, ihr Herrscher, der Zwergkönig Goldemar, Hof, der mit
seinem lieblichen Gesang und Lautenspiel das Herz des Burgfräuleins
gewann. Eine nüchterne Auffassung der Dinge zerriß später den zarten
Schleier, den die Volksphantasie um die Felsen der Berge gewoben hatte.
Sie boten fortan dem Gemllte keinen Widerhall mehr. Da begannen in
den Tiefen unserer Heimaterde, in Goldemars öde gewordenem Reiche,
die Gnomen des Steinkohlenbergbaus ihr emsiges Werk, und überall, wo
ihre Schlegel pochten, berührte auch die naturwissenschaftliche Forschung
das Gestein wie mit einem Mosesstabe. Von tausend Quellen, die neuen
Lebensboden schaffen, sprudelt es seitdem gleichsam aus allen Felsen.
Vor dem Geiste der Geologen steigen die Zeiten fernster Vergangenheit
herauf; die Hieroglyphen tausendfältiger Pflanzen- und Tierformen fin¬
den ihre Entzifferung. Wohl hat der Verstand dabei die strenge Leitung
der Phantasie; doch ist darum kein Mangel an überwältigenden Ge¬
danken und großartigen Bildern. Auf das Empfinden des Naturfreun¬
des vermögen die starren Felsen, die ihn bisher abschreckten, wieder eine
starke Anziehungskraft zu üben. Immer vertrauter wird er auf seinen
Wegen durch Berg und Tal mit ihrer Sprache; sein Heimatbild erfährt
durch sie eine beträchtliche und wertvolle Erweiterung.

Betritt er etwa einen Steinbruch oder eine Zechenhalde unserer
Gegend, so findet er mancherlei Reste vorweltlicher heimatlicher Lebe¬
wesen vor. Ein mit tüchtiger Sachkenntnis ausgerüsteter Sammeleifer ')
hat die sehr wertvolle Fossiliensammlung unseres Märkischen Museums
geschaffen, in der jene „Denkmünzen" der Heimatschöpfung überaus reich
vertreten sind. Mögen die Heimatfreunde, die draußen in der Landschaft
die Spuren der Vorwelt erkannt haben, hier einkehren, um einen tiefe¬
ren Einblick in die Formen und Lebensverhältnisse ihrer Organismen
und einen umfassenden Ueberblick über sie zu gewinnen! So wird das
Märkische Museum in Wahrheit das sein, wozu der Verein für Orts- und

H U. a. namentlich der verstorbenen verdienstvollen Förderer des
Märkischen Museums Born und Wedetind.
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Heimatkunde es zweckmäßig ausgestaltet hat: eine Pflegcstätte volkstüm¬
licher Bildung und treuer Liebe zur Heimat.

Auch den Wittener Schulen bietet die vorliegende Arbeit eine be¬
scheidene Hilfe. An den erdkundlichen Unterricht ergeht in der Gegen¬
wart die Forderung, daß er die Natur- und Kulturverhältnisse
der einzelnen Erdoberslächengebiete in ihren ursächlichen Zusammenhän¬
gen erkennen lehre und im letzten Grunde zurückführe auf die Gesteins¬
beschaffenheit des Bodens und die geologischen Vorgänge, die bei seiner
Entstehung und Ausgestaltung wirksam gewesen sind. „Wer aber die
Heimat nicht kennt, die er sieht, wie kann der die Fremde verstehen, die
er nicht sieht!" Die Beobachtung der geologisch-geographischen Beziehun¬
gen in dem allein der unmittelbaren Anschauung zugänglichen Gebiet
der Heimat ist für den erdkundlichen Unterricht von grundlegender Be¬
deutung. Dieselben geologischen Kräfte und Vorgänge, deren Wirkungen
dem Schüler hier vor Augen liegen, bedingen mehr oder weniger auch
in fremden Landschaften und Ländern die heutigen Bilder der Erdober¬
fläche.

Witten, im Juni 1911.
Karl Haarmann.



I. Einteilung.

Es ist eine bedeutsame Tatsache, daß mir uns stets persönlich be¬

rührt suhlen, wenn wir große Ereignisse früherer Zeit auf dem Schau-

Platze der Heimat sich vollziehen sehen oder doch wenigstens in heimat¬

geschichtlichen Vorgängen ihren von fernher kommenden Wellenschlag er¬

kennen. Der Wanderer des Ruhrtales schaut mit Ehrfurcht auf zahl¬

reiche Burgruinen, die ihm von dem Stolze und der Not mittelalterlicher

Vergangenheit berichten. Reste von Wallburgen und alte Opfersteine

leiten ihn gar hier und dort unmittelbar in die fernen Tage germanischer

Vorgeschichte hinein. Wenn er den Zeitenstrom noch weiter aufwärts

verfolgt, so umgibt ihn bald jenes gestaltendurchwogte, graue Nebelreich,

über das Märchen und Sagen ein dämmerndes Licht breiten. Aber weit,

weit jenseits fühlt er wiederum sicheren — geschichtlichen — Boden unter

den Füßen; er tritt in Weltalter ein, die aufs neue durch gewisse Zeug¬

nisse beglaubigt sind. Zwar dringt aus ihnen keine menschliche Stimme

an sein Ohr; aber die Berge und Felsen sprechen von großen Vorgän¬

gen, die einst das Antlitz der Erde geprägt und auch unserer Landschaft

die wohlbekannten Züge verliehen haben. Ueber Jahrhunderttausende

und Jahrmillionen schweift der Blick und umfaßt Veränderungen so ge¬

waltiger Art, daß alle Menschengeschichte dagegen wie Kinderspiel er¬

scheint.

Aber ist es nicht etwas Unnützliches und vielleicht auch Gewagtes,

sich einer derart entlegenen und an ungelösten Problemen überreichen

Vergangenheit zuzuwenden? Nun, geistig liegt uns die Entwickelungs-

geschichte unserer Landschaft nicht so fern, als es scheinen mag: denn ihre

tausend Zeugen sind uns auf unfern täglichen Wegen längst vertraut ge¬

worden. Im übrigen hat die Geologie mit ihren Hilfswissenschaften,

deren Führung wir uns ohne Bedenken anvertrauen mögen, eine hohe

Bedeutung für das praktische Leben. Nicht des reizvollen Studiums we¬

gen setzen die fortgeschritteneren Kulturvölker der Gegenwart jahraus,

jahrein gewaltige Summen — Preußen und seine Nachbarstaaten jähr-



lich S36 MV Mark — für staatlich veranstaltete geologische Landesauf¬

nahmen an, sondern hauptsächlich im wirtschaftlichen Interesse; denn

nichts ist für den Kulturstand und die Kulturentwicklung einer Landschaft

von größerer Wichtigkeit als der mehr oder weniger fruchtbare und mehr

oder minder an mineralischen Schätzen reiche Boden, von dem jegliche

Arbeitsmöglichkeit abhängt. „Der hohe Bildungswert, den die Geologie

außerdem besitzt, beruht vornehmlich darin, daß sie unser Auge öffnet für

eine ganze Welt von natürlichen Erscheinungen und Vorgängen, an de¬

nen die meisten Menschen achtlos vorübergehen. Die geographischen

Formen des Landschaftsbildes, die Gestalt der Berge und Täler, die Ver¬

teilung von wasserreichem und trockenem, fruchtbarem und magerem oder

ertragsarmem Boden, die Richtung und das Gefälle der Flüsse, die

Standorte der Pflanzen, die Wohnsitze der Tiere und Menschen, Siede-

lung und Bevölkerungsdichte, Reichtum und Armut einer Gegend, ja

sogar die geschichtliche Entwicklung eines Landes sind abhängig von

geologischen Tatsachen."

II. Die geographisch-geologische Doppelgestalt der Amgegend von Witten.

Einen weiten Rundblick über die Umgegend unserer Stadt ge¬

währt uns der Helenenberg. Wenn wir vom Helenenturm aus an den

Hochbehältern unserer Wasserleitung vorbei den in nordöstlicher Richtung

verlaufenden Bergkamm und noch eine Viertelstunde etwa die Ardey¬

straße verfolgen, so werden wir dessen inne, daß wir auf einer bemer¬

kenswerten geographischen Linie entlanggehen, die zwei Landschafts¬

hälften ganz verschiedenen Gepräges von einander trennt. Im Süden

steigt das bunte Relief des Ardeygebirges, an dessen Rande wir uns be¬

finden, verhältnismäßig plötzlich zu Höhen von 246 m (Wartenberg),

266 m (Arenberg) und 278 m (Auf dem Heil) an und erscheint mit

der bergigen Landschaft jenseits der Ruhr noch als ein prächtiges Stück

Natur auf der Grenze des Kohlenreviers. (Siehe Abb. 1.) Im

Norden dagegen senkt sich der Boden in weiten, immer flacher werden¬

den Mulden allmählich zur Ebene und bietet den Anblick einer von Zo¬

nen ergiebigen Ackerbaus durchsetzten, mehr oder weniger vegetations¬

feindlichen, rauchgeschwärzten, volkreichen Jndustrieebene. Dieses auf¬

fällige Doppelbild der Natur und des Menschenfleißes ist nicht ein Spiel

des Zufalls, sondern etwas auf natürlichem und gesetzmäßigem

Wege Gewordenes. Ein Blick auf die geologische Karte (Geologische

Karte von Preußen, Blatt Witten) belehrt uns darüber, daß an dem

Höhenzuge, der als Landschaftsscheide unser Interesse erregt, zugleich die

Grenze zweier geologischen Formationen entlanggeht, d. h. der Ge¬

steinsablagerungen zweier Bildungszeiten der Erdoberfläche, und zwar

der beiden, die — von der geologischen Jetztzeit abgesehen — an dem

Aufbau unserer Landschaft in ihren engeren Grenzen allein nachweisli¬

chen Anteil haben. In der südlichen Gebirgslandschaft treten die steil

aufgerichteten Schichten des Produktiven Karbons — oder des Flözfüh-



renden Steinkohlengebirges — zu Tage, während sie in dem nördlichen

Muldengebiet, wo sie unterirdisch weiter verlaufen, von den die Ober¬

fläche einebnenden Auflagerungen des Nordischen Diluviums bedeckt

sind. Wir blicken im Geiste in zwei Weltalter hinein, die unsere Gegend

zum Schauplatz großer erdgeschichtlicher Geschehnisse, gewaltiger geogra¬

phischer wie klimatischer Umwälzungen gemacht haben.

III. Die wichtigsten Gesteine des Abführenden Skeinkohlengedirges

und ihre Entstehung.

1. Die geologische Wanderung des Gesteins.

Wo aber finden wir die Zeugen, die von diesen über alle Vor¬

stellungskraft entlegenen Zeiten sprechen? Wenn wir unsere Gegend

durchwandern, so kommen wir an manchem lehrreichen „Aufschluß" vor¬

über, wo das gewöhnlich durch Acker-, Wiesen- und Waldboden den

Blicken entzogene Felsgerüst der Erde sichtbar wird. Beim Bau von

Landstraßen und Eisenbahnen, bei der Anlage von Steinbrüchen und

Ziegeleien ist das „anstehende" Gestein vielfach freigelegt worden. Der

Bergbau gibt sogar Gelegenheit, den Untergrund in beträchtlichen Tie¬

fen kennen zu lernen.

Unser geologischer Spaziergang gilt zunächst der Wetterstraße und

zwar den Felsmassen, die den Steilabfall des Ardeygebirges nach dem

Ruhrtal so eindrucksvoll gestalten. Hier ist gute Gelegenheit, das Gestein

des Produktiven Karbons zu untersuchen und seine Entstehung zu ermit¬

teln. Eher als das Werden der Felsen wird uns freilich ihre Zerstörung

in zahlreichen Einzelbeobachtungen klar. Wir werden aber bald erken¬

nen, daß sie uns gerade durch ihr Vergehen einen großen Teil der Rätsel

ihrer Entstehung enthüllen, so daß der Tod hier also gewissermaßen das

Problem des Lebens löst.

In den Steinbruchbetrieben sehen die eben freigelegten Felsflächen

frisch aus; auch bezeugt ein dichtes Gefüge die Dauerhaftigkeit des Mate¬

rials. Die an anderen Stellen anstehenden Felsen sind in der Farbe

verändert und an der Oberfläche morsch und rissig geworden. Hier füh¬

ren Wind und Wetter, Regen und Frost ein zwar langsames, aber un¬

ablässiges und unabwendbares Zerstörungswerk aus. An den Wittener

Köpfen, den bekannten Felsen an der Wetterstraße, mußten vor längeren

Jahren umfangreiche Abtragungs- und Vermauerungsarbeiten vorge¬

nommen werden, da der Eisenbahnbetrieb durch die von ihnen abstürzen¬

den Steinblöcke gefährdet wurde. Wir zerschlagen einen der Trümmer¬

steine, die am Fuße der Felsen massenhaft umherliegen, und stellen fest,

daß das von der Oberfläche aus nach innen vorgedrungene Wasser die

Rindenschicht bereits zermürbt hat. Die gelben und grauen Verwitts-

rungslinien zeigen an, daß die Zerstörung auch nach dem einstweilen

noch festen Kern weiterschreitet. Soviele mineralische Stoffe die Vegeta¬

tion in Feld und Wald dem Erdboden auch entziehen mag, eine Er-



schöpfung seiner Kräfte tritt nicht ein, da die fruchtbare Erde durch die

Verwitterung des Gesteinsuntergrundes beständig erneuert wird.

Das Wasser, das mit seinen mechanischen und chemischen Wirkun¬

gen die Hauptrolle bei der Gesteinszerstörung spielt, bewirkt in erster

Linie auch die Fortschaffung des entstehenden Schuttes. Der Regen

spült ihn den Bergabhang hinab. In den Rinnen, die er selbst in die

kleinsten Bodenerhebungen hineinnagt, schleppt er lockere Erde, Sand

und Steine je nach dem Grade seiner Transportfähigkeit zu Tal. Allge¬

mein ist auf den Kontinenten das Bergabwandern des Gesteins. Am

umfangreichsten und auffälligsten ist die Zerstörung in den Hochgebirgen.

An den Steilhängen der Berge stürzen beständig Gesteinstrümmer in die

Tiefe; die Gletscher befördern ein ganz beträchtliches Schuttmatsrial; die

Wildbäche verfrachten außer Sand und Geröll oft große Steinblöcke.

Auf der Beförderung erleiden die ursprünglich eckigen Felsstücke

starke Veränderungen. Sie werden unaufhörlich aneinander gestoßen,

übereinander dahingerollt und geschoben, so daß sie zerkleinert, abgerun¬

det und glatt geschliffen werden. Wir Anwohner der Ruhr kennen ge¬

nugsam die Beschaffenheit der Flußgeschiebe und schließen außerdem aus

der Schlammfarbe unseres Flusses bei anhaltendem Regen und Hochwas¬

ser und aus den auf überflutet gewesenen Uferstrscken zurückgelassenen

Schlammassen, welche großen Mengen fester Bestandteils die Ruhr aus

unfern westfälischen Bergen zum Weitertransport nach dem Meere dem

Rheine übergibt.

In der Seichtzone des Meeres erfolgt zunächst, sobald der Antrieb

des fließenden Wassers nicht mehr wirkt, die Ablagerung der schweren

Geröllsteine. Dann senken sich die Sande, zu denen ein großer Teil des

Steinmaterials unterwegs zerrieben worden ist, auf den Boden und zu¬

letzt die am längsten in der Schwebe bleibenden Schlammteilchen. Die

Wanderung der Gesteine vom Fels zum Meere dauert so lange, bis die

Abtragung des Gebirges beendet ist. Während der unermeßlich langen

Zeit, die dieser Vorgang erfordert, wächst auf dem Grunde des Meeres

Sediment auf Sediment einer neuen Erdrindenschichtung empor, die

gelegentlich später als neues Land aus den Fluten auftaucht, während

das eingeebnete frühere Gebirgsland vielleicht eine Ueberflutung erfährt

und zum Meeresboden wird. Das Versinken alter und die Erhebung

neuer Festländer wird noch durch andere Kräfte befördert, die, vom Erd¬

inneren ausgehend, Schwankungen des Niveaus und Formveränderungen

der Erdoberfläche veranlassen und von denen noch die Rede sein wird.

Die gekennzeichnete Reihe geologischer Vorgänge erreicht mit der

Bildung eines neuen Gebirges nicht ihren Abschluß. Kaum entstanden,

ist die junge Erhebung auch schon wieder der Zerstörung preisgegeben

und der Ausgangspunkt neuer Meeresablagerungen, so daß der Wechsel

des Werdens und Vergehens anscheinend nie aufhört. Man hat darum

wohl von dem Kreislauf des Gesteins gesprochen, eine logisch zwar nicht

einwandfreie Wendung, da Gewesenes nie wiederkehrt; der Sache nach

aber wird durch den erörterten Zerstörungs- und Neubildungsprozeß die
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Geschichte nicht allein unseres Gebirges >) sondern überhaupt des weitaus

größten Teiles der Erdoberfläche gekennzeichnet. Es gilt nunmehr zu

untersuchen, ob die Gesteine unserer Landschaft diese Lösung des Rätsels

auch als richtig erkennen lassen.

2. Sandstein, Konglomerat und Schieferton und

ihre Entstehung.

Einen großen Raum nimmt in den Aufschlüssen an der Wettcr-

straße der teils in grobbankigen, teils in dünneren Schichten auftretende

Sandstein ein, der hier in mehreren großen Steinbruchbetrieben abge¬

baut wird, ein Zeichen, daß er mehr als die andern Gesteine des Gebir¬

ges dauerhaft und baulich verwertbar ist. Wir lösen mit einigen Ham¬

merschlägen ein Stück Sandstein aus dem Felszusammenhang, zerklopfen

es und bemerken, daß es aus Sandkörnchen besteht, die fest miteinand?r

verkittet sind. Auch an der Oberfläche verwitternder Stücke sind die

Sande, aus denen das Gestein aufgebaut ist, deutlich wahrzunehmen.

Das Bindemittel, durch das die meist gelblich-weiße oder graue Farbe

unseres karbonischen Sandsteins bedingt ist und dem er auch seine große

Widerstandsfähigkeit verdankt, ist meist kieseliger Natur.

An mehreren einfachen Versuchen können wir uns die Entstehung

des Sandsteins und seiner Lagsrungsverhältnisse veranschaulichen. Wenn

wir Sand in ein Gesäß bringen, die Masse mit Kalkwasser durchfeuchten,

sie sestdrücken und dann austrocknen lassen, so wird sie steinhart. Sie

ist zu Sandstein geworden. Wenn wir ferner groben und feinen Sand

in einem mit Wasser gefüllten Gefäß tüchtig umrühren und dann zur

Ruhe kommen lassen, so bemerken wir nach einiger Zeit am Boden meh¬

rere Schichten — Sedimente —, die parallel gelagert sind.

Wie in diesen Versuchen Sandsteine und Parallelschichtung im

Kleinen entstehen, so ging und geht der gleiche Prozeß in der Natur im

Großen vor sich. Wo sich jetzt unser Gebirge erstreckt, flutete einst ein

Meer, in das mit den einmündenden Strömen große Mengen Sandes,

zertrümmertes Gebirgsmaterial, gelangten, die schichtenweise abgelagert

wurden. Das Wasser enthielt — statt des in unserm Versuch verwand¬

ten Kalkes — gelösten Kiesel, von dem jedes zur Tiefe sinkende Sandkorn

etwas mitnahm, so daß eine innige Verkittung der abgelagerten Massen

stattfinden konnte. Bei einer späteren Hebung des Meeresbodens traten

die Sandsedimente über die Wasseroberfläche und ragten als Felsen

empor.

Wir haben bereits festgestellt, daß die Ströme außer den Sauden

auch Steingeröll und Schlammassen ins Meer befördern. Aus mehr oder

minder großen Rollsteinen, die durch ein Bindemittel fest miteinander ver¬

kittet sind, sind die Konglomerate aufgebaut, die sich von den Sandsteinen

H lieber die Wanderung unseres Heimatgesteins vergl. den Abschnitt
„Das Steinkohlengebirge eine Randbildung des Rheinischen Schiefergebirges"
Seite 23.



demgemäß im wesentlichen nur durch die Größe ihrer Trümmerbsstand-

teile unterscheiden. Auch Konglomerate treten in den Aufschlüssen an

der Wetterstraße vielfach auf. Im Liegenden des Flözes Mausegatt er¬

streckt sich eine Konglomeratschicht, die in dem Steinbruch der Gelsen-

kirchener Bergwerks-Aktien-Gesellschaft beobachtet werden kann. Drei¬

mal treffen wir an der Wetterstraße die berühmte, im Gelände an vielen

Stellen anstehende Quarzkonglomeratbank aus dem Liegenden des Flözes

Finefrau an, die sich in einer durchschnittlichen Mächtigkeit von S—10 in

durch das ganze Ruhrgebiet erstreckt. 130 Schritt jenseits des Helenen-

bergsattels 0 und 145 Schritt diesseits der Abzweigung des Hohenstein¬

fahrweges ragt ihr hartes Gestein an der Seite der Wetterstraße aus

dem Verwitterungsschutt hervor, und unmittelbar jenseits der Timmer-

beilüberführung sehen wir sie in der hohen Felswand südlich ansteigen.

(Siehe Abb. 9.) -) Fundorte prächtiger Quarzkonglomerate sind der

Rücken des Helenenberges und die Höhe südlich vom Hammerteich; auch

an diesen Stellen tritt die Konglomeratbank zutage.

Das Material unserer Sandsteine und Konglomerate besteht, wie

Professor Krusch feststellt, aus Trümmern des Devon, des Kulm und des

Flözleeren, entstammt also Formationen, denen noch heute die Gebirge

der Südhälfte unserer Provinz angehören. Wenn wir die räumliche Ver¬

breitung des Produktiven Karbons von der Ruhr bis über die Nord¬

grenze unserer Provinz hinaus und seine Gesamtmächtigkeit, die sich auf

über 3000 m beläuft, in Betracht ziehen, so können wir ermessen, welche

gewaltige Zerstörung und Abtragung in den Gebirgen stattgefunden

hat, die das Material unserer Berge geliefert haben.

In zahlreichen teils sehr mächtigen, teils dünnschichtigen Sedimen¬

ten tritt uns in den Felsen des Ruhrtales ein Gestein entgegen, das über¬

all an der Oberfläche stark verwittert ist und offenbar nur geringe Wider¬

standsfähigkeit besitzt, der Schieferton. Der Verwitterungsschutt dieser

Felsart häuft sich stellenweise in großen Mengen an, namentlich am

Fuße hoher und steiler Böschungen. So finden wir an der Landstraße

von Witten nach Herbede umfangreiche Schieferton-Schutthalden aufge¬

schichtet, die sich hier und dort bereits meterweit über den Graben hinaus

auf den Straßendamm vorgebaut haben. Mit den Händen lösen wir

ohne Mühe einzelne Schiefer aus dem Felszusammenhang und überzeu¬

gen uns leicht, wie zerbrechlich dieses Gestein ist. Wir zerklopfen ein

Stück mit dem Hammer; es zerfällt rasch in ein feines Staubpulver. Der

Schieferton besteht demnach aus den feinsten Teilen des ehemals meer-

wärts geschwemmten Materials. Er ist dort entstanden, wo Schlamm

zu Lehm- und Tonschichten abgesetzt wurde, die durch Ueberlagerung mit

H Ueber diesen Punkt der Wetterstrahe vergl. Seite 24, Zeile 43.

-) Anmerkung des Verfassers: Die Abbildungen Nr. 4, 5, 6, 7

und 9 sind mir von den Herren Markscheidern Overhoff und Oberstebrink

zu Witten liebenswürdigst zur Verfügung gestellt worden.
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andern Gesteinsschichten starken Zusammenpressungen ausgesetzt wurden

und dadurch größere Festigkeit und schieferiges Gefüge erhielten.

Für die Oberflächengestaltung des Ardeygebirges ist die Wechsel¬

lagerung der widerstandsfähigen Sandsteinbünke mit den leicht verwit¬

ternden Schiefertonen von großer Wichtigkeit. Die geologische Karte un¬

serer Gegend läßt erkennen, daß in den von Südwesten nach Nord¬

osten verlaufenden Gebirgskämmen allenthalben die hoch aufgerich¬

teten Schichten des Sandsteins anstehen, die den gebirgszerstörenden

Kräften am längsten Widerstand leisten können. An der Wetter¬

straße beobachten wir die stattlichsten Sandsteinbänke stets dort, wo die

Kämme des Gebirges beginnen, eine Tatsache, die auch für die Anlage

der Steinbrüche entscheidend gewesen ist. Auf den Höhenwegen des Ar¬

deygebirges wandern wir oft auf den Schichtenköpfen des Sandsteins da¬

hin und sehen stattliche Felsen hier und dort wirkungsvoll aus dem Ge¬

lände hervorragen. Die Längstäler des Ardeygebirges entsprechen da¬

gegen in der Regel mächtigen Schiefertonbänken, die leicht ausmodelliert

wurden, da sie der Zerstörung nicht so lange widerstehen konnten.

In den Schiefertonen an der Wetterstraße finden wir auch Spat-

eisenstein-Einschlüsse von linsen- oder nierenförmiger Gestalt, Knollen

von gelblichem oder grauem, oft auch schwarzbraunem Aussehen. Sie

werden Sphärosiderite genannt und verdanken ihre auffällige Gestalt

dem Umstände, daß sie sich als Abscheidungen eisenhaltigen Wassers von

einem Kern aus gebildet und durch Rindenwachstum vergrößert haben.

Ein Gemenge von Sphärosidsrit und Kohle, der Kohleneisenstein, kommt

in den Ruhrbergwerken vielfach flözweise vor und war ehemals Ge¬

genstand lebhafter bergmännischer Ausbeutung. Ein solches Eisenstein¬

flöz tritt z. B. an der Wetterstraße in dem Steinbruch der Gelsen-

kirchener Bergwerks-Aktien-Gesellschaft zutage. (Abb. 9.) Auch Brand-

schieferpacken H mit massenhaften Sphärosideriteinschlüssen liegen hier

vor, und Eisenerzstücke finden sich zahlreich in dem umherliegenden

Schutt. H In der Gegend unserer Stadt sind die Eisenerzlager indessen so

unbedeutend, daß sie für den heimischen Bergbau nicht in Betracht ge¬

kommen sind.

3. Die Steinkohle und ihre Entstehung.

Daß die stark gefalteten, an vielen Stellen steil aufgerichteten

Gesteinsschichten einst wagerecht gelagert waren, erhellt aus der Art

H In der Nachbarschaft der Flöze werden die Schiefertone oft in der
Farbe dunkler, bis schwarz, da sie hier mit Steinkohle gemengt sind. Sie wer¬
den in diesem Falle als Brandschiefer bezeichnet.

H Eine Abscheidung von Erzen, z. B. von Schwefelkies und Bleiglanz,
sowie von Kalkspaz, Quarz, Schwerspat und andern Mineralien ist auch in den
Kluftspalten des Gebirges (über diese vergl. S. 28) zum Teil unter Bildung
von Krystalldrusen und Tropfsteinen erfolgt. Es sei hier auf die hübsche Samm¬
lung karbonischer Spaltenbildungen hingewiesen, die Herr Königlicher Einfahrer
Wilhelm dem Märkischen Museum unlängst zur Verfügung gestellt hat.



ihrer Entstehung. Eine jede bildete in ihrer Ablagerungszeit die Ober¬
fläche der starren Erdrinde. Das gilt auch von den Ablagerungen, die
der Formation den Namen gegeben haben, den Steinkohlenflözen, die
in den Felshäugen der Wetterstraße als weithin sichtbare, schwarze Bän¬
der zutage treten. Sie durchziehen das Karbon in zahlreichen Schichten¬
lagen oder Flözen, deren Mächtigkeit in unserer Gegend zwischen weni¬
gen Zentimetern und mehreren Metern schwankt. Für die bergmännische
Ausbeutung kommen (nach Heist und Herbst) im westfälischen Kohlen¬
gebiet etwa 80 Flöze in Betracht, die eine gewinnbringende Gesamtmäch-
ligkeit von rund 8V m enthalten. Jahrhundertelang hat man über die
Entstehung dieses brennbaren Gesteins, mit dessen Hilfe Menschengeist
und Menschenarbeit täglich die gewaltigen Leistungen unserer Industrie
zustandebringen, nachgedacht und ist durch zahlreiche Irrtümer hindurch
den tatsächlichen Verhältnissen allmählich nähergekommen.

Während die bereits erörterten Gesteine auf dem Boden der
Meere, „gewachsen" sind, deren blaue Fluten ehemals unsere Heimat
bedeckten, sind die Steinkohlen in ausgedehnten Waldmooren entstanden,
die sich urwaldartig einst schier endlos in einer sumpfigen Niederung aus¬
dehnten. In ihnen ist das durch den Verkohlungsprozeß umgewandelte
Material der Pflanzen erhalten, die sich in dem heißen und feuchten
Klima unserer damaligen Heimatwelt in außerordentlicher Ueppigkeit
entwickelten.

Die Bildung von Kohle aus organischen Stoffen kann durch ein¬
fache Versuche veranschaulicht und in der Natur vielfach beobachtet wer¬
den. Wenn in einer Retorte Holzstückchen erhitzt werden, so verwandeln
sie sich, da bei Luftabschluß eine Verbrennung nicht stattfinden kann,
unter Abgabe brennbarer Gase in Kohle. Die Holzfaser besteht nämlich,
von einem geringen Gehalt an Stickstoff und Asche abgesehen, aus 50 ^
Kohlenstoff, 6 5Ä Wasserstoff und 44 Sauerstoff. Bei der Erhitzung
verbinden sich Sauerstoff und Wasserstoff untereinander und außerdem
jedes dieser beiden Elemente mit einem Teile des Kohlenstoffs zu alsbald
entweichenden Gasen, Wasserdampf, Kohlensäure und Kohlenwasserstoff,
und ein beträchtlicher Rest des Kohlenstoffs bleibt als Holzkohle zurück.
Der in diesem Versuche durch Hitze künstlich beschleunigte Verkohlungs¬
prozeß geht in der Natur sehr langsam überall dort vor sich, wo vermo¬
dernde Pflanzensubstanz von der Luft abgeschlossen ist und darum nicht
verwesen kann.

Auf dem Grunde stehender, pflanzenreicher Gewässer sammelt sich
eine schwarze Schlammschicht an, der sogenannte Faulschlamm, der
hauptsächlich aus verkohlenden Pflanzenresten besteht. Rühren wir den
Boden mit einem Stocke auf, so entweicht Sumpfgas — d. i. leichter
Kohlenwasserstoff — in reichlicher Menge und kann an der Oberfläche
leicht entzündet werden. Die Umwandlung der in den karbonischen
Waldmooren zunächst durch Wasser, später durch Sedimente von der
Luft abgeschlossenen Pflanzenreste in Steinkohle ist außerordentlich lang¬
sam erfolgt und der Verkohlungsprozeß, obwohl bereits Jahrmillionen







im Gange, immer noch nicht abgeschlossen. Seine Fortdauer wird durch

die in den Flözen entwickelten Gase bekundet, die dem Bergmann oft

lästig und gefährlich werden. Das gilt namentlich von dem in den

Bergwerken als Grubengas bezeichneten leichten Kohlenwasserstoff, der,

mit Luft vermengt, die wegen ihrer todbringenden Explosionen gefürch¬

teten Schlagwetter bildet. Die Verkohlung wird durch den Druck des

auflastenden Gebirges befördert und geht Hand in Hand mit einer Ab¬

nahme der Flözmächtigkeit. Man nimmt an, daß die Flözstärke der

Steinkohlen je nach dem Fortschritt der Verkohlung sich auf etwa >/e bis

l/12 der ursprünglichen Pflanzenablagerungen beläuft. >)

4. Abhängigkeit der Gesteinsbildung von säkularen

Senkungen der Karbon zeit.

Die oft wiederholte Wechsellagerung der Kohlenflöze mit den

übrigen Sedimenten der Karbonzeit bekundet, daß die Steinkohlenwal¬

dungen schließlich Ueberflutungen zum Opfer fielen und in Sand und

Geröll erstickt wurden, daß ferner aber auch die Wasser immer wieder

schwanden und das sumpfige Neuland weitere Generationen karbonischer

Wälder zur Entwicklung brachte. Dieser auffallende Wechsel von Wasser

und Land hat nichts von dem Gewaltsamen und Unerhörten an sich, mit

dein Cuviers Lehre von den Weltkatastrophen einst den Unwillen ruhiger

Gemüter von der Art Goethes hervorrief. Die heutige Geologie stellt

fest, daß alle umwandelnden Vorgänge der Erdgeschichte langsam und

stetig und unter nicht größeren Katastrophen von statten gegangen sind,

als sich auch in der Jetztzeit noch ereignen.

In der Tat gehören Hebungen und Senkungen von Küstenstrichen,

die sich außerordentlich langsam vollziehen, sogenannte säkulare Schwan¬

kungen der Erdrinde, in der Gegenwart durchaus nicht zu den Selten¬

heiten. Die gesamte deutsche Nord- und Ostseeküste ist nachweislich in

allmählicher Senkung begriffen. Eine treffendere jetztzeitliche Ver¬

anschaulichung des Versinkens der Steinkohlenwaldungen gibt es wohl

kaum als die unterseeischen Wälder an der Kurischen Nehrung, an der

Küste der Bretagne, der Normandie und Englands, die ein allmähliches

Nordringen des Meeres landeinwärts bezeugen. In Schweden, Nor¬

wegen und Schottland dagegen lassen hochgelegene Strandlinien und

Strandterrassen, die einst durch die abtragende und einebende Tätigkeit

der Meeresbrandung geschaffen worden sind, stattgehabte Hebungen des

Landes erkennen, die stellenweise in geringem Maße im Laufe von Jahr¬

zehnten auch durch Pegelbeobachtungen unmittelbar festgestellt worden

sind. Man erklärt diese Schwankungen der Erdrinde aus der allmählichen

Einschrumpfung des an Temperatur ständig abnehmenden Erdkernes,

wodurch, wie man annimmt, nicht nur ein Tiefersinken sondern — in¬

folge des entstehenden Horizontaldruckes — auch ein Hinaufpressen von

>) Ueber die Fortdauer des Verkohlungsprozesses in der Gegenwart
vgl. die Anmerkung 2 auf Seite 36.



Erdrindenzonen verursacht wird. Die einfachste Annahme freilich ist die,
daß der Meeresspiegel säkularen Schwankungen unterliegt, jene Hebun¬
gen und Senkungen des Landes sich demgemäß nur als relative Bewe¬
gungen darstellen.

Die Lagerungsverhältnisse des Karbons lassen erkennen, daß das
ganze Gebiet im Zustande säkularer Senkung war. Oft wurde das sin¬
kende Land von dem Meere oder den Vinnengewässern überflutet. Doch
bewirkten die in den Zeiten der Meeresbedeckung zu großer Mächtigkeit
emporwachsenden Sedimente immer wieder, daß die versunkenen Gebiete
vom Lande zurückerobert wurden. Im Deltagebiet landschaffender
Flüsse, in Lagunen oder flachen Strandseen wird die neue Vegetations¬
periode meist ihren Anfang genommen haben. Ihre Reste lagerten sich
dann lange Zeit ununterbrochen auf den Boden der Gewässer, bis die
allmählich steigenden Fluten erneut landeinwärts drangen.

IV. Das Leben der karbonischen Vorwelk.

1. Meeres- und Süßwasserhorizonte unserer

Gegend und ihre Tierreste.

Auf die wechselnden geographischen Bilder jenes Zeitalters lenken
insbesondere die Meeres- und Sllßwasserhorizonte des Karbons unsere
Aufmerksamkeit, d. h. die Ablagerungen, die nachweislich entweder im
ossenen Meere oder in Binnenseen stattgefunden haben. Auf die Be¬
schaffenheit des Gesteins hat diese Verschiedenheit der Herkunft freilich
keinen Einfluß gehabt. Wohl aber vermag man an den Tierversteine¬
rungen, an denen namentlich die Schiefertone reich sind, noch zu erken¬
nen, ob salziges oder süßes (brackiges) Wasser die Heimat der Tiere war.

Für die Süßwasserschichten ist eine recht häufig vorkommende, un¬
ansehnliche Flußmuschel, die Anthracosia, kennzeichnend, während eine
dünnschalige, mit schönen, regelmäßigen Radialstreifen gezierte Meeres¬
muschel, Aviculopecten papyraceus, als Leitfossil der marinen Schichten
am meisten bekannt ist. In der Magerkohlenpartie, die als die unterste
(„liegendste", älteste) Gruppe des Produktiven Karbons in unserm Ruhr¬
gebiet an die Erdoberfläche kommt, überwiegen bei weitem die Meeres-
ablagerungen; nur 6 Süßwasserhorizonte, deren Reichtum an Anthraco-
sien er hervorhebt, hat Professor Krusch in unfern Bergwerken festgestellt.
In der Fettkohlenpartie dagegen, der nächst jüngeren, den Magerkohlen
aufliegenden, weiter nördlich und nordöstlich erschlossenen Gruppe des
Karbons, treten die marinen (Meeres-) Horizonte viel seltener auf als
die Süßwasserschichten. Daraus ergibt sich, daß im ersten Abschnitt der
produktiven Steinkohlenzeit das offene Meer, später dagegen Binnenge¬
wässer — Seen, Flußmündungen — den größeren Anteil an der Ge¬
steinsbildung hatten.
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2. Tierleben im Steinkohlenwalde.

Die marinen Horizonte beherbergen auch zahlreiche Goniatiten,

die gleichfalls ausschließlich Meeresbewohner waren, Kopffüßler mit spi¬

ralig gerollten und mit zierlichen Linien gezeichneten Gehäusen- Zu der

berühmten Familie der Ammoniten gehörend, sind sie uns als die Ur-

typen der für spätere Erdzeiten so wichtigen Ammonshörner beachtens¬

wert. Auch an landbewohnenden Tieren fehlte es damals nicht; doch

kennzeichnen auch sie, da es an höher organisierten Arten noch mangelte,

die Zeit als zum Erdaltertum gehörend. Noch keinem pflanzenfressenden

Säuger lieferte die üppige Vegetation jener Wälder Nahrung: keines

vierfüßigen Räubers Gebrüll erklang toddrohend in den karbonischen

Dschungeln: kein Vogel baute im dichten Laube sein Nest. Eine für un¬

sere Begriffe fremdartige Stille, die von keiner tierischen Stimme unter¬

brochen wurde, muß im Steinkohlenwalde geherrscht haben, wenn nicht

gerade der Sturm sein vom Krachen des dürren Gehölzes begleitetes

Lied sang. An Tausendfüßlern, Insekten und Skorpionen war freilich

kein Mangel. Wir erstaunen geradezu über versteinerte Heuschrecken

gespensterhaften Aussehens, die 1/2 m lang wurden. Unter die Landbe¬

völkerung mischten sich in dieser Erdzeit zum ersten Male Wirbeltiere und

zwar Amphibien, salamanderähnliche Stegocephalen (-Dachköpfe), denen

die Waldmoore günstige Lebensbedingungen boten.

3. Die Pflanzenwelt der Steinkohlen zeit,

a) Die Beschaffenheit der fossilen Reste.

Ganz besonders aber fesselt uns die Flora der Steinkohlenzeit,

nicht allein weil — wie schon gesagt — mit ihr in fernster Vorzeit die

Bedingungen der heutigen Kultur geschaffen wurden, sondern auch weil

ihre zumeist unfern Bergwerken entstammenden Reste in unfern Mu¬

seen in reichster Fülle vorliegen. Erschwert wird dem Heimatfreunde,

der die karbonischen Schätze etwa unsers Märkischen Museums mustert,

der Blick auf das Ganze jener untergegangenen Pflanzenwelt dadurch,

daß er nicht vollständige Pflanzen, sondern ihre meist winzigen Bruch¬

stücke sieht, und ferner dadurch, daß er die einzeln gefundenen Stamm-,

Stengel-, Blatt- und Fruktifikationsteile, deren Zusammengehörigkeit

meist noch nicht festgestellt ist, gesondert klassifiziert findet. So sieht er

gewissermaßen den Wald nicht vor lauter Bäumen, richtiger noch gesagt

vor lauter Baumtrümmern und all ihren Gattungs- und Artnamen. Es

empfiehlt sich darum, zur Einführung in die Pflanzenwelt des Karbons

eine bildliche Darstellung, etwa die dem Forschungsstandpunkte der Ge¬

genwart entsprechende „Landschaft aus der Steinkohlenzeit" von Profes¬

sor vr. Potonie zu Hilfe zu nehmen. H Dieses Bild bietet uns auf Grund

H Wir machen empfehlend auf Professor Potoniss wertvolles An¬
schauungsbild (Größe 166/156 cm, Preis 16 ^<t) aufmerksam, von dem wir eine
Kopie bringen (Abb. 2). Potonies Tafel hängt im Märkischen Museum im2»
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zahlreicher, in Fossilfunden festgestellter organischer Zusammenhänge eine
Rekonstruktion vieler Einzeltypen und ihre Gruppierung zum Land¬
schaftsganzen.

In den Fossilresten liegt — wir müssen uns zuvor darüber klar
werden — nicht das unveränderte Material der einstigen Organismen
vor. Bei der Erwähnung der karbonischen Tierfunde war bereits von
Versteinerung die Rede. Versteinerung erfolgt, indem Wasser organische
Körper durchdringt und die von ihm gelösten Mineralsubstanzen, etwa
kohlensauren Kalk oder Kieselsäure, in ihren Hohlräumen ablagert, oder
in anderer Weise, indem das Material des Körpers fortgeführt und durch
mineralische Substanz ersetzt wird. Oft begegnen uns im Karbon ver¬
kohlte Pflanzenteile, Rindenstücke, Blätter, Zweige u. dergl., die unter
Beibehaltung der Form in Kohle verwandelt sind und trotzdem noch die
feineren Gefäße erkennen lassen. Zu den häufigsten Erscheinungen ge¬
hören Abdrücke nicht erhaltungsfähiger Organismen, die ihre Formen
vor ihrer Verwesung den noch nicht erhärteten Sedimenten, in die sie
gebettet wurden, aufprägten. Eigenartig ist die Entstehung der im Kar¬
bon zum Teil außerordentlich großen Steinkerne. Die in den Stein¬
kohlenwald eindringenden und über ihn hinweggehenden Gewässer umla¬
gerten die Pflanzen mit ihren allmählich zu Stein erhärtenden Sedimen¬
ten. Nach längerer Zeit zerfiel die eingeschlossene pflanzliche Substanz, so
daß im Gestein ein Hohlraum entstand, gewissermaßen eine Hohlform,
mit genauem Negativgepräge der ehemaligen Oberfläche des zerstörten
organischen Körpers. In diese Höhlung senkten sich alsbald neue Sand-
und Schlammassen. Durch weitere Auflagerungen wurde die Füllung kräf¬
tig in die Form hineingepreßt, so daß sie, zu Stein erhärtend, genau die
Form des früheren Pflanzenstücks annahm. Eine besondere Art solcher
Skulptursteinkerne entstand, wenn hohle Stämme oder Zweige (z. B. von
Kalamiten oder Kordakten) sich mit Sand und Schlamm anfüllten. Als¬
dann bildete sich in ihrem Innern ein Steinkern, dem die äußere Holz-
und Rindenschicht noch als dünnes Kohlehäutchen ausliegt.

Solche Vorgänge und die durch sie hervorgerufenen Veränderungen
müssen wir in Erwägung ziehen, um die Fossilien der Steinkohlenzeit
recht zu verstehen. Gefunden werden diese Reste übrigens nicht in der
Steinkohle selbst, sondern in ihren Nebengesteinen. Daß die durch sie
bezeugten Pflanzen aber doch als Kohlebildner in Betracht kommen, dar¬
an ist nicht zu zweifeln, da ihre holzigen Gefäßbündel z. V. in der Stein¬
kohle durch und durch in mikroskopisch deutlich erkennbaren Formen er¬
halten sind.

b) Pflanzenleben im Steinkohlenwaldmoor.

Ein Waldmoor dehnt sich vor unserm geistigen Auge aus in der
undurchdringlichen Fülle des Urwaldes. Eine üppig wuchernde Vegeta-

Raume der karbonischen Fossilien aus, desgleichen das in der Hauptsache die
Lcbewelt der Steinkohlenzeit darstellende Landschaftsbild der jüngeren paläo¬
zoischenFormationen von Prof. llr. Fraas.
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tion, u, a. gewaltige Bärlappbäume, Schachtelhalme und Farne, strebt
zum Lichte empor. Potonies Bild führt uns die einzelnen Pflanzentypen
in klarer Scheidung vor. (Abb. 2.)

Zu beiden Seiten erheben sich in dichten Gruppen die Riesen des
Waldmoores, links Schuppenbäume (Lepidodeudreu) rechts Siegelbäume
(Sigillarien). Weit greifen ihre unterirdischen, wurzelartigen Stamm¬
gebilde, die an dem Schuppenbaum links freigelegt sind, die sogenannten
Stigmarien, wagerecht in die Runde: sie bilden für die mächtigen Bäume
auf dem schwankenden Grunde des Moores eine sichere Stlltzbasis. Die
Stigmarien sind mit zahllosen langen Wurzelanhängen versehen, die, den
Moorboden durchwuchernd, die Nahrungsaufnahme vermitteln. Ihre
Ansatzstellen sind an den Fossilstücken in regelmäßig angeordneten, zahl¬
reichen, kleinen, kreis- oder kraterförmigen Narben zu erkennen, die auch
die Namengebung veranlaßt haben (stigma ^ Narbe). Die liegenden
Schiefertone unserer Flöze sind von einer Unmenge derartiger Stigma-
rienanhänge oft vollständig erfüllt, eine Beobachtung, die wir an den
Flözen der Wetterstraße, z. B. in dem Steinbruch der Gelsenkirchener
Bergwerks-Aktien-Gcsellschaft oder auch unmittelbar an der Straße an
dem wenige Meter vor der Timmerbeil-Eisenbahnüberführung aus¬
gehenden Flöz (Finefrau Nebenbank) machen können. Zweifellos
ist uns in solchen Schichten der Wurzelboden eines ehemaligen Wald¬
moores erhalten. Diese Erkenntnis ist zugleich von Bedeutung für
die Lösung der vielerörterten Frage, ob die Steinkohlenlager sich an Ort
und Stelle der ehemaligen Vegetation gebildet haben oder Anhäufungen
zusammengeschwemmter Pflanzenmassen darstellen. Die Möglichkeit
eines Ferntransportes und gelegentlicher Anhäufung pflanzlicher Sedi¬
mente kann durchaus nicht in Abrede gestellt werden. Wo wir aber im
Liegenden eines Flözes ein Stigmarienbett feststellen, da ist zweifellos
der Steinkohlenwald, der das Material der Ablagerung geliefert hat, bo¬
denständig gewesen. Zu demselben Urteil leiten uns die garnicht so sel¬
tenen Fälle, daß versteinerte Stämme aufrecht in das Hangende der
Flöze hineinragen.

Die stattlichen Stämme und die zahlreichen Stamm- und Rinden-
stücke unserer Sammlung mit der bemerkenswerten Oberflächenskulptur
lenken unfern Blick wieder auf die Lepidodeudreu und Sigillarien des
Bildes. Es hat den Anschein, als ob der Lepidodendronstamm über und
über mit rhombisch geformten und in regelmäßigen Schrägzeilen angeord¬
neten Schuppen bedeckt wäre. Diese Gebilde, denen er auch seinen Namen
verdankt (Ispickon Schuppe, cksncinon Baum) sind die Polster und
Narben ehemaliger Blätter. Während der Systematiker nach ihrer man¬
nigfaltigen Form die zahlreichen Arten der Gattung Lepidodendron fest¬
stellt, fesselt den Laien namentlich die Zierlichkeit und vollendete Gleich¬
mäßigkeit dieser kunstreichen Bildungen. Im Gegensatz zu ihnen sind
die ebenso zierlichen siegelähnlichen Blattnarben, von denen die Sigilla¬
rien ihren Namen tragen (Milium Siegel), von meist sechseckiger
Gestalt und in regelmüßigen Längszeilen angeordnet.
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Recht fremdartig erscheint uns der Gesamtbau der Schuppen- und

Siegelbäume, da der Stamm bei ihnen nur bis zur Basis der Krone

reicht, sich also nicht, wie es bei unfern Laubbäumen durchweg der Fall

ist, als Hauptträger der Aeste und Zweige bis zum Wipfel fortsetzt. Die

Verästelung geschieht vielmehr durch Gabelteilung (Dichotomie), die mit

der Spaltung des Stammes in zwei gleich starke Aeste beginnt und sich

bis zu den äußersten Zweigenden fortsetzt. Auch die Stigmarienverzwei-

gung erfolgt durch Gabelung. Die Dichotomie, die wir auch an Stücken

unserer Sammlung beobachten, ist den jetztzeitlichen Verwandten dieser

Bäume, den in ihrer Winzigkeit recht entartet erscheinenden Bärlappge¬

wächsen unserer Wälder, noch eigen.

Die ungemein dicht stehenden, lanzettlich geformten Blätter dieser

Bäume liegen als Lepidophyllum und Sigillaria folium (pkMum,

kolium — Blatt), die Sporenähren als Lepido- und Sigillariostroben

(stnobus ^ Zapfen) vor. Diese tannenzapfenähnlichen Fruchtstände wur¬

den bei den Schuppenbäumen von den Zweigenden getragen, während

sie bei den Siegelbäumen stammbürtig waren, ein bedeutsamer Unter¬

schied, den das Bild auffällig zum Ausdruck bringt.

Ein Lepidodendronstamm besonderer Art ist der auch als Fossil

bei uns vertretene Ulodendron mit seinen beiden gegenständigen Reihen

schüsselartiger Vertiefungen, die von großen, ungestielten Fruchtständen

herrühren. Da der Gesamtbau dieses Baumes noch nicht mit Sicherheit

festgestellt ist, so veranschaulicht das Bild ihn uns durch den rechts am

Boden liegenden, morschen Stamm.

Rechts von der Bildmitte steht im Wasser ein dichter Wald von

Kalamarien, Verwandten unsrer heutigen Schachtelhalme, die in unfern

Breiten zwar nur ein niedriges Gestrüpp bilden, aber doch in Sümpfen

und Teichen oft üppig wuchern. Ein dichtes und ausgedehntes Gebüsch

von Wasserschachtelhalmen entwickelt sich z. B. alljährlich in dem weniger

tiefen, östlichen Teile des Hammerteiches bei unserer Stadt. Gern blickt

der Spaziergänger auf die zwerghafte, undurchdringliche Pflanzenwild¬

nis, deren Anblick ihn fast vergessen läßt, daß unter ihr ein Gewässer mit

tiefem Schlammuntergrunde verborgen ist. Wie gewisse tropische Schach¬

telhalms der Gegenwart waren die Kalamarien des Karbons stattliche

Bäume. In der Sammlung sind ihre längsgerippten, durch Zickzacklinien

in einzelne Abschnitte gegliederten Stämme und Steinkerne als Cala-

mites aufgeführt, als Asterophylliten (^ Sternblätter) und Annularien

(— Ringblätter) ihre beblätterten Zweige und ihre Fruchtähren als Ca-

lamostachys, Stachannularia usw. Zur Rekonstruktion des Kalamarien-

waldes hat Potonie die Art Eucalamites ramosus in ihrer Gesamtheit

dargestellt, indem er ihr die als Annularia radiata bezeichneten Zweige

und Blätter und die Calamostachys benannten endständigen, kleinen und

schlanken Sporenähren gab. Es wird uns von Interesse sein, diese den

Kalamarien unserer Sammlung getrennt eingeordneten Teile als Einheit

zu betrachten. Auch die häufigste Calamites-Art, Calamites Suckow«,

ist nach günstigen Resten restauriert worden.
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Dreierlei Typen von Farnen bringt das Bild zur Darstellung, außer

staudenförmigen Exemplaren, wie wir sie aus unfern Wäldern kennen,

Farnbäume und Kletterfarne (Farnlianen). Vor dem Lepidodendron-

walde links erhebt sich ein Baumfarn mit riesigen Pecopteris-Wedeln

(Uoeoptenis ^ Kammfarn; pkonis — Farn). Die eingerollten jungen

Triebe, für die unsere Sammlung einen hübschen Beleg hat, beobachten

wir im Frühling auch an unfern einheimischen Farnen. Zum Teil wa¬

ren die Farnstämme so lang und dünn, daß sie sich nicht selbständig, son¬

dern nur durch Anschmiegung an die Bäume des Waldes aufrecht zu er¬

halten vermochten. Die Wedel der links auf dem Bilde an dem morschen

Stamm sich hinaufwindenden Art gehören zur Gattung Sphenopteris

(— Keilfarn), die uns durch die Zierlichkeit der am Grunde keilförmigen

Fiederblättchen auffällt. Die Kletterfarne rechts zählen zu der Gattung

Mariopteris, deren Wedel, wie das Bild zeigt, von dichotom gegliederten

Zweigen getragen wurden.

Im Vordergrunde des Bildes hebt eine Wasserpflanze von der

Gattung Sphenophyllum (^ Keilblatt) ihre Sporenähren über die Was¬

seroberfläche. Sie erinnert uns in ihrer Gesamterscheinung an den Was¬

serhahnenfuß, der im Frühling und Sommer bekanntlich unfern Mühlen¬

graben hier und dort mit seinen weißen Blütensternen überstreut. Wie

dieser — gleich zahlreichen andern Wasserpflanzen — zweierlei Blätter,

haarförmig zerteilte untergetauchte Blätter und breitflächige Schwimm¬

blätter, hat, so weist auch unsere paläozoische Wasserpflanze eine Dop-

pelbeblätterung auf. Aeltere, vermutlich ehemals untergetauchte Spros¬

sen tragen fadenförmige, wirtelständige Blättchen von der Form der

Asterophylliten, während jüngere Sprossen mit gleichfalls wirtelständi-

gen, aber breitflächigen, keilförmigen Blättern besetzt sind, die anscheinend

einst die Rolle der Schwimmblätter gehabt haben und auch für die Be¬

nennung der Pflanze entscheidend gewesen sind.

Die bis jetzt beobachteten Pflanzen gehören zu den Sporenpflan¬

zen oder Kryptogamen, die in der Zeit des Erdaltertums (des Paläozoi¬

kums) zunächst die einzigen Vertreter der Pflanzenwelt bildeten. Eine

ganz besondere Stellung nehmen in dieser Umgebung die Korda'iten-

bäume ein, die sich auf unserm Bild rechts zwischen den Kalamarien und

Sigillarien erheben. Sie sind sowohl mit den Nadelhölzern (Koniferen)

als auch mit den uns von Begräbnisfeiern her als Palmwedel bekannten

Palmfarnen (Zykadeen) verwandt und stellen die älteste Gruppe der

Vlütenpflanzen in der Kryptogamenwelt dar. Ihre Kronen sind nicht

mehr rein dichotom aufgebaut; die Hauptäste entspringen bereits der bis

in den Wipfel hinein zu verfolgenden Stammachse. Die guer gefächerten

großen Markhöhlen, die das Bild an einem abgebrochenen Ast veran¬

schaulicht, ermöglichten die Entstehung der als Artisia in unserer Samm¬

lung vertretenen Steinkerne. Die bald fächerartig zerteilten, gingkoarti-

gen, bald bandförmigen und paralleladrigen Blätter bilden einen wich¬

tigen Beleg für die Fortentwicklung der Blattgestalt in der Zeit des Kar¬

bons. Die als Kordaianthus (cmkllos^Blüte) vorliegenden BlütenständeI
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und die Trigonorarpus (--- Dreiecksfrucht), Rhabdocarpus (— Stab¬
frucht) usw. benannten Samen kennzeichnen die Kordalten als zu den
Gymnospermen, den nacktsamigen Blütenpflanzen, gehörend, die heute
nur noch wenige Familien umfassen, z. B. die schon genannten Koniferen
und Zykadeen.

Der Reichtum der karbonischen Pflanzenwelt beruht nicht sowohl
in der Mannigfaltigkeit der Familien, Gattungen und Arten, als viel¬
mehr in der Unzahl und dem üppigen Wachstum der Individuen. Der
Ueberblick über das Bild ist bald geschehen; die rechte Anschauung aber
kann nur aus der Betrachtung der fossilen Reste gewonnen werden. So
findet der Heimatfreund in den karbonischen Schätzen unseres Märkischen
Museums gleichsam die Bausteine, aus denen er jene versunkene, dem
nachdringenden Menschengeiste aber wieder zugänglich gewordene, uralte
Heimatwelt vor seinem Blick neu erstehen lassen kann.

V. Die Auffallung des westfälischen Steinkohlengebirges.

1. Der Faltungsvorgang.

Aus der Mächtigkeit der Flözablagerungen hat man gefolgert, daß
die Dauer der einzelnen Festlandzeiten oft viele Jahrtausende umfaßte.
Immer von neuem aber wurden die weiten Niederungen mit ihrem
üppigen Pflanzenwuchs eine Beute der Gewässer und mit Sedimenten
überhäuft, bis endlich ein erdgeschichtliches Ereignis eintrat, durch das
unsere Heimat bis auf den heutigen Tag dem Bereiche des Ozeans wie
der Binnenmeere entrückt wurde. Infolge fortschreitender Abkühlung
und Zusammenziehung des Erdkernes — so nimmt man an — wurden
die Oberflächcnschichten gleichsam genötigt, mit einem kleineren Horizon-
ralraum fürlieb zu nehmen. Sie paßten sich ihm durch Faltung oder
Runzelung an, ebenso wie — um ein beliebtes Erläuterungsbeispiel zu
gebrauchen — die Haut eines gebratenen Apfels beim Erkalten faltig und
runzelig wird. In der Erdrinde entstand ein während einer langen Zeit
wirkender Seitendruck, durch den die bis dahin wagerecht gelagerten
Schichten zu Mulden und Sätteln, d. h. abwechselnd nach oben und un¬
ten, gefaltet wurden. So wurde im Gebiet der Steinkohlensllmpfe ein
hohes Steinkohlengebirge aufgerichtet, von dem unsere Ruhrberge in der
Jetztzeit noch als ein bescheidener Rest erhalten sind.

Ein einfacher Versuch möge uns die Auffaltung unseres Gebirges
veranschaulichen. Wir schieben ein ausgebreitetes Tischtuch von einer
Seite aus zusammen. Es entstehen nach einander sich bildende Falten,
die senkrecht zur Richtung des Druckes verlaufen, und zwar werden die
ersten Falten am steilsten aufgestaucht, während die ferneren sich flacher
wölben und allmählich in die wagerechte Lage übergehen. Für die Auf¬
faltung des Steinkohlengebirges muß ein von Südosten kommender Druck
angenommen werden, da seine Schichten — die Höhenkämme und Längs¬
täler des Ardeygebirges lassen es erkennen — durchweg von Südwesten



nach Nordosten streichen und da die Falten serner — wie aus den Quer-
Profilen ersichtlich ist — im Südosten steil aufgerichtet sind, während sie
nach Nordwesten zu immer breiter und flacher werden (Abb. 7).

2. Das westfälische Steinkohlengebirge eine

Randbildung des Rheinischen Schiefergebirges.

Welche Bedeutung dieser Faltungsvorgang für die Entstehung
und Aufrichtung der karbonischen Ablagerungen hatte, darüber gibt uns
die Vorgeschichte des Rheinischen Schiefergebirges Auskunft. Daß unsere
Ruhrberge dem nördlichen Randgebiet dieses Gebirges angehören, ist
nicht geographischer Zufall, sondern beruht auf geologischer Abhängig¬
keit. Es wurde bereits festgestellt (nach Krusch), daß das Gestein unserer
Heimat aus Trümmern des Devon, des Kulm und des Flözleeren be¬
steht, also den Gebirgen im Süden unserer Gegend entstammt, die uns
heute ihre Gewässer noch zusenden. Die Schichten des Rheinischen
Schiesergebirges wurden in der devonischen Periode, die der Steinkohlen¬
zeit voranging, im westlichen Mitteldeutschland abgelagert und erfuhren
eine wahrscheinlich am Ende der Devonzeit im Südosten beginnende, bis
in die Karbonzeit hinein sich schrittweise nach Nordwesten fortsetzende
Auffaltung. Noch während und nach der Aufrichtung erfolgte eine um¬
fangreiche Zerstörung und Abtragung des jungen Gebirges, und gewal¬
tige Schuttmassen wurden den Meeren, die es rings umgaben, zugeführt.
In dem nördlichen Randmeere, unserm heimatlichen Gebiete, wurden auf
devonischem Grunde zunächst die Schichten des Kulm, darüber die des
Flözleeren abgelagert, die noch heute im Süden des Produktiven Stein¬
kohlengebirges die nördlichen Grenzzonen des devonischen Sauerlandes
bilden. Als der von Südosten aus langsam vorrückende Faltungsvor¬
gang sie erreichte, wölbten sie sich unfern im Süden unserer Gegend zu
Gebirgsgürteln empor, die das Meer weiter nordwärts zurückdrängten.
Auch sie mischten alsbald ihr Trümmermaterial mit dem in den Gebirgs-
flüssen reichlich verfrachteten devonischen Schutt, und in langen Zeit¬
räumen, deren wechselnde Bilder wir bereits geschaut haben, baute sich
aus diesen Sedimenten alsdann unser Heimatboden auf. Ein erneutes
nordwestliches Weiterschreiten des Faltungsvorganges führte danach zur
Ausrichtung unseres heimatlichen Gebirges, das bald auch seinerseits zu
den Schuttanhäufungen in den nordwärts zurückgewichenen Randgewäs¬
sern beitrug. So sandte das Rheinische Schiefergebirge sein Gestein —
oft sogar in einem mehrfachen Wechsel des Werdens und Vergehens —
immer weiter nach Norden. Wenn wir erwägen, daß die karbonischen
Schuttmassen in einer — wie erwähnt — 3VVV m übersteigenden Mäch¬
tigkeit sich nordwärts bis über Osnabrück hinaus erstrecken und west¬
wärts ununterbrochen bis weit über die Grenzen unseres Landes hinaus
verfolgt werden können, wenn wir ferner berücksichtigen, daß auch im
Osten und Süden des Devongebirges karbonische Ablagerungen von zum
Teil noch größerer Mächtigkeit stattgefunden haben (z. B. im Saarge-
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biet), so können wir verstehen, daß das Rheinische Schiefergebirge nach

solchen Abtragungen heute nur noch eine Ruine seiner ursprünglichen

Gestalt ist.

3. Faltungsbau des Ardeygebirges bei Witten.

Zur Zeit der Ausfaltung unseres Gebirges entsprachen die Berg-

und Talformen geologischen Sätteln und Mulden. Heute folgen die

Bergkämme und Längstäler nach jahrmillionenlanger Abtragung nicht

mehr dem inneren Faltungsbau der Schichten. Wir sehen darum in den

Aufschlüssen unserer Gegend selten ganze Sättel und Mulden, sondern

meist mehr oder minder steil geneigte Schichtenflügel zutage treten, die

am oberen Ende unter der Verwitterungsschuttdecke wie abgeschnitten

erscheinen.

Zur Beobachtung des Aufbaus unseres Bodens eignet sich ganz

besonders die Wetterstraße! denn auf der kurzen Strecke von der Ruhr-

straße bis zum Wartenbergsteinbruch treten in ihren Aufschlüssen — zum

Teil mehrere Male — sämtliche Schichten auf, die durch den etwa 500 m

tiefen Schacht Franziska unter unserer Stadt erschlossen worden sind.

Unser Weg gleicht einer abwechselnden Auf- und Niederfahrt im Berg¬

werke, da wir, von einem Sattel zu einer Mulde fortschreitend, jüngere,

höhere Schichten einfallen, von einer Mulde nach einem Sattel hin da¬

gegen ältere, tiefere aufsteigen sehen.

Ein Profil des Untergrundes unserer Stadt (Abb. 4) biete uns

zunächst eine Uebersicht. Es zeigt uns in der Folge von oben nach unten

die der Magerkohlenpartie angehörenden Flöze Finefrau, Geitling, Kref-

tenscheer, Mausegatt, Hauptflöz und Wasserbank. Die harten Gesteins¬

bänke, die sich im Hangenden und Liegenden dieser Flöze erstrecken, ra¬

gen im Süden unserer Stadt als Bergrücken aus dem Gelände hervor

und sind darum in geographischer Hinsicht von besonderer Bedeutung.

Ein entlang der Wetterstraße aufgenommenes Profil des Ardeygebirges

(Abb. 9) helfe uns sodann, den in den dortigen Aufschlüssen so mannig¬

fach gekennzeichneten Faltungsbau unseres Heimatbodens zu verstehen.

An der Ecke der Ruhr- und Wetterstraße befinden wir uns im

Hangenden des Flözes Mausegatt, das unter unfern Füßen nach Nord¬

westen hin zu einer flachen Mulde abfällt, in der Richtung der Wetter¬

straße dagegen zu einem Sattel, dem Helenenbergsattel, ansteigt. In dem

Schiefertonprofil unter der Fabrikruine erkennen wir die deutlich aus¬

geprägte Kuppe dieses Sattels. Das Flöz Mausegatt tritt hier dicht unter

die Erdoberfläche, ein Umstand, den der frühere Bergbau unserer Heimat

durch die Anlage eines tonnlägigen, d. h. im Flöze selbst niedergebrachten

Schachtes ausnutzte. Die Fabrikruine ist der Rest des alten Schachtge¬

bäudes der Zeche Frischauf, die hier bis zum Jahre 1868 den Abbau des

Flözes Mausegatt betrieb. Jenseit des Helenenbergsattels beobachten wir

das Einfallen von Schiefertonschichten aus dem Hangenden von Mause¬

gatt. Dort, wo der Verwitterungsschutt wieder den Untergrund zu ver¬

decken beginnt, ragt die harte Konglomeratbank aus dem Liegenden des
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Flözes Finefrau am Rande der Straße hervor. Unmittelbar vor der Ab¬

zweigung des Kleinen Johannisweges erreichen wir die Borbecker

Mulde, deren Tiefstes in einem niedrigen Felshange deutlich sichtbar ist.

Bis hierher haben wir vom Helenenbergsattel aus eine senkrechte Schich¬

tenmächtigkeit von etwa 175 m durchschritten und sind in das Hangende

von Finefrau gleichsam hinaufgelangt.

Auf der folgenden Wegstrecke, die bis zum Hohensteinsattel

reicht, dringen wir wiederum in tiefere Schichten von insgesamt

etwa 275 m senkrechter Mächtigkeit ein. Stattlich türmen sich jen¬

seits der Wirtschaft von Kraushaar die umfangreichen Werksandstein¬

bänke aus dem Hangenden und dem Liegenden des Flözes Fine¬

frau vor uns auf. Sie bilden mit der harten Konglomeratbank im

Liegenden dieses Flözes, die auch an dieser Stelle — 145 Schritt vor der

Abzweigung des Hohensteinfahrweges — am Straßenrande in einigen

Felsblöcken ansteht, das starke Gerüst des Wennemarsberges. Unmittel¬

bar vor dem Hohensteinfahrwege steigt die Sandsteinbank aus dem

Hangenden des Flözes Mausegatt an. Das Zutagetreten dieses Flözes

können wir etwa 59 Schritt rechts vom Hohensteinwege in dem Stein¬

bruch der Gelsenkirchener Bergwerks-Aktien-Gesellschaft beobachten. Hier

wird Material zum Vergeversatz, d. h. zur Auffüllung der durch den

Kohlenabbau geschaffenen Hohlräume, gewonnen und an Ort und Stelle

in das Bergwerksinnere eingeführt. Der Bergeversatz hat den Zweck,

die Bodensenkungen und Bergschäden, die als Wirkungen des Bergbaus

auch in unserer Stadt sich unangenehm bemerkbar machen, nach Mög¬

lichkeit zu verringern. In der Felswand des Steinbruches sehen wir die

Sandsteinbank unmittelbar aus dem Liegenden von Mausegatt in flacher

Lagerung dem Hohensteinsattel zustreben. Sein Profil ist an der Wet¬

terstraße trotz des Verwitterungsschuttes in dem ersten der Wittener

Köpfe erkennbar. In vorzüglicher Deutlichkeit der Schichtungslinien

sehen wir es an der dem Eisenbahneinschnitt zugekehrten Seite dieses

Felsens von dem Steinbruch aus, wo wir ferner auch Gelegenheit haben,

ein Steinkohlenflöz und das bereits erwähnte Eisensteinflöz aus dem

Liegenden von Mausegatt zu beobachten.

Jenseits des Hohensteinsattels führt uns die Wetterstraße sodann

an jäh abstürzenden Schichten vorbei, unter denen die Mausegattgruppe

die Reihe einiger vom Hohensteinplateau aus steil einfallenden Flöze er¬

öffnet, zu der Bommerbänker Mulde, deren Tiefstes wir im zweiten der

Wittener Köpfe erreichen. Daß wir hier in unmittelbarer Nähe des

Flözes Mausegatt wiederum Schichten aus dem Hangenden des Flözes

Finefrau vor uns sehen, ist die Wirkung einer den nördlichen Mulden¬

flügel zerreißenden Störung, von der noch die Rede sein wird. Wie

unabhängig die heutigen Formen unseres Gebirges von den geologischen

Sätteln und Mulden sind, erhellt an dieser Stelle zumal aus der Tat¬

sache, daß der Hohensteinsattel und die Bommerbänker Mulde dicht be-

H Vergl. Seite 28.
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nachbart über den Hohenstein dahingehen, ohne die Form seiner Fläche
irgendwie zu beeinflussen.

Jenseits der Bommerbänker Mulde erscheint in der hohen Steil¬
wand, von deren Rande das Bergerdenkmal herabschaut, eine außer¬
ordentlich übersichtliche Schichtenfolge. Noch vor der Eisenbahnüberfüh¬
rung treten die Flöze Finefrau und Finefrau Nebenbank, hinter ihr die
berühmte Konglomeratbank auf. Jenseits der dann folgenden mächtigen
Sandsteinbank erkennen wir im stark verwitterten Schieferton unter den
Baumwurzeln des Abhanges bei genauerem Zusehen ein Flöz, das zur
Geitlinggruppe gehört. Sodann erscheint in etwa 1/2 m Mächtigkeit Flöz
Kreftenscheer, und dort, wo unmittelbar an der Ueberbrückung des Wag-
nerschen Anschlußgeleises das Schachtgebäude der alten Zeche Timmer-
beil den Felshintergrund verdeckt, tritt Flöz Mausegatt wieder zutage.
Im Wagnerschen Steinbruch wird eine Werksandsteinbank aus dem
Hangenden des Hauptslözes abgebaut; in dem Bergzuge jenseits der
Abzweigung des Hohenstein-Fußweges verläuft eine andere Sandstein¬
bank aus dem Hangenden des Hauptflözes. Im Kohlensiepen haben
wir alsdann das neuerdings seltene Beispiel einer Zechenanlage (Witte¬
ner Steinkohlenbergwerke, früher Zeche Bergmann) mit tonnlägigem
Schachte. Er ist im Hauptflöz niedergebracht, das hier zütage ausgeht
und einen lohnenden Abbau ermöglicht. In dem Wartenbergsteinbruch
erscheint, weithin sichtbar, das Flöz Wasserbank.

Welchen Anteil die beobachteten Gesteinsbänke in ihrem weiteren
nordöstlichen Verlaufe an der Ausgestaltung unserer Heimatlandschaft
haben, das lehrt die geologische Karte, die wir bei unfern Spaziergängen
in den Bergen und Tälern des Ardeygebirges sorgsam zu Rate ziehen
mögen. Sie enthält als Randzeichnung ein von der Mitte unserer Stadt
aus parallel zur Hauptrichtung des Ruhrtales nach dem Enderbachtal
aufgenommenes Ouerprofil, das sich in der Hohensteingegend dem Ab¬
Hange des Tales nähert. Es veranschaulicht uns den geologischen Auf¬
bau des Ardeygebirges bis kurz vor Wetter. Wir finden auch in ihm
die an der Wetterstraße beobachteten Sättel und Mulden wieder; es sind
Spezialsättel und -mulden der breiten Wittener Hauptmulde. Am War¬
tenberg steigt der flözleere Untergrund unseres produktiven Steinkoh¬
lengebirges aus größerer Tiefe herauf und kommt mit den weiteren süd¬
lichen Sätteln der Erdoberfläche immer näher, bis er jenseits der Linie
Wetter-Herdecke-Westhofen zutage tritt.

-4. Feststellungen über Gebirgsabtragung
in der Heimat auf Grund der Sattel- und Mulden¬

aufschlüsse.

Infolge der Faltung der Schichten können wir auch über die im
Laufe großer Zeiträume erfolgte Zerstörung unseres Gebirges einige
sichere Feststellungen machen, die freilich nicht ausreichen, um den ge¬
samten Umfang der Abtragungen auch nur annähernd zu bestimmen.



Schon aus dem Anblick der steil aufgerichteten Schichtenflügel gewinnen
wir die Borstellung, daß ihre der Zerstörung zum Opfer gefallenen Sat¬
telverbindungen sich einst bis zu Hunderten von Metern über Berge und
Täler der heutigen Landschaft hinausspannten. Wenn wir auf Grund
unserer Profilzeichnung des Hohensteinsattels (Abb. 9> die hier abgetra¬
genen Schichten bis zum Hangenden des Flözes Finefrau, die in beiden
Nachbarmulden noch verbreitet sind, rekonstruieren, so entsteht ein Berg,
der unsere heutige Hohensteinfläche noch um etwa 175 m überragt. Höher
noch als dieser niedrige Spezialsattel wölbt sich im Norden der Wittener
Hauptmulde der Stockumer Hauptsattel (Abb. 5) einpor, dessen Luft-
sottel annähernd die fünffache zerstörte Schichtenmächtigkeit umfaßt. Wäh¬
rend die Abtragung nämlich an der Stelle der höchsten Sattelerhebung bis
etwa 29t) m unter Flöz Mausegatt vorgedrungen ist, liegt in der benach¬
barten südlichen Spezialmulde (siehe Profil L I) der geologischen Karte)
eine noch etwa 425 m über Mausegatt bis in das Liegende des Flözes
Sonnenschein hinaufreichende Schichtenfolge vor, der in der nördlichen
Bochumer Mulde noch höhere Schichten aufgelagert sind. Wie unsere
Skizze des Stockumer Sattels veranschaulicht, beträgt die Höhe des Luft¬
sattels der unter Flöz Mausegatt zerstörten Schichten etwa 275 m. Es
ist demnach anzunehmen, daß die gesamten in den beiden benachbarten
Spezialmulden noch erhaltenen, im Gebiet des Sattels aber zerstörten
Schichten, die bei normaler Lagerung eine Mächtigkeit von etwa 625 m
haben, zu einem Gebirgskamm aufgewölbt gewesen sind, der um etwa
K69 m über die heutige Erdoberfläche hinausragte. Da auch die ferne¬
ren Hauptsättel der westfälischen Steinkohlenablagerungen — nördlich
von der Bochumer, der Essener und der Emscherhauptmulde — auf eine
Gebirgszerstörung ähnlichen Umfanges schließen lassen, so gewinnen wir
allein auf Grund dieser Feststellungen die Ueberzeugung, daß unser Ge¬
birge ehedem nicht nur beträchtlich höher war, sondern sich auch viel
weiter nach Norden erstreckte. Bis an den Nordfuß des Ardeyge¬
birges sind die ehemals so stattlichen Erhebungen einer fast völligen
Einebnung verfallen. In unserer engeren Heimat stellen u. a. die Höhen¬
rücken von Wullen, Kalte Hardt, Stockum, Eichlinghofen und Düren, die
als karbonische Gebirgsreste, langgestreckten Jnselreihen vergleichbar, das
Diluvium der nördlichen Ebene durchragen, frühere Randhöhen des im
Laufe der Zeit immer weiter nach Süden zurückgewichenen Ardeygebir¬
ges dar. >)

VI. Einfluß der Ouerverwerfungen auf die Berg- und Talformen.

1. Entstehung und Arten der Verwerfungen.

Die stark gefalteten Schichten unseres Bodens bekunden eine ganz
erstaunliche Biegungsfähigkeit der sonst so spröden Gesteinsmassen. Wo

H Weitere Feststellungen über die Abtragung unseres Heimatgebirges
siehe S. 37 und 38.
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indessen die Spannung zu groß wurde, da zerriß der Schichtenzusam¬

menhang oft auf weite Entfernungen, und Spalten entstanden. Wenn

die auf solche Art von einander getrennten Gebirgsteile in der Folge dem

Seitendrucke oder der Schwerkraft in ungleichem Maße nachgaben, so kam

es zu gegenseitigen Verschiebungen und Verwerfungen, deren Betrag

zwischen wenigen Zentimetern und Hunderten von Metern schwankt.

Nach dem Verlaufe der Spalten unterscheidet man Längsverwerfungen,

die der Gebirgsrichtung folgen, also von Südwesten nach Nordosten ge¬

richtet sind, und Querverwerfungen, die sich mehr oder weniger recht¬

winklig zu ihr, also meist von Südosten nach Nordwesten, erstrecken. Das

Steinkohlengebirge ist von einer Unzahl derartiger Störungen zerrissen,

und namentlich die Ouerverwerfungen haben das Erdoberflächenbild

stark beeinflußt. Wir gelangen damit zu einem neuen wichtigen Gebiet

heimatkundlicher Beobachtungen.

In den Felshängen des Ruhrtales bemerken wir zahllose, zur

Lagerung meist rechtwinklige Klüfte, die in der Regel den Verlauf der

Schichten nicht stören. Hin und wieder nimmt die eine von zwei durch

eine solche Kluft getrennten Gesteinsmassen eine tiefere Lage ein; wir

beobachten eine Verwerfung. Leicht übersieht das ungeübte Auge solche

Lagerungsstörungen, zumal wenn die Schichtungslinien durch die

Spuren der Verwitterung an Klarheit eingebüßt haben. Besonders deut¬

lich sind sie indessen hier und dort an Kohlenflözen sichtbar. So wird

der Südflügel der Bommerbänker Mulde an der Wetterstraße von einer

Längsverwerfung durchschnitten, die den Verlauf des Flözes Finefrau

an dieser Stelle in auffälliger Weise unterbricht. Der Nordflügel dieser

Mulde ist — wie schon erwähnt — von einer in dem zerklüfteten Gestein

von der Wetterstraße aus nicht erkennbaren Längsstörung zerrissen, die

die Schichten, senkrecht gemessen, um mehr als IVO m verworfen hat, so

daß die Flöze Mausegatt und Finefrau hier nebeneinander auftreten.

(Abb. 9.)

2. Die geographischen Wirkungen zweier

Querverwerfungen im Süden des Hohensteins.')

Wenn wir den nördlich von Zeche Bergmann verlaufendenHöhenzug,

dessen festes Gerüst eine Sandsteinbank aus dem Hangenden des Haupt¬

flözes bildet, vom Ruhrtal aus in der Kammlinie verfolgen, so sind wir

nach einigen Minuten Wegs genötigt, Umschau zu halten. Der Bergkamm

erscheint nämlich plötzlich wie abgeschnitten. Ein Kärtchen liegt vor uns,

dabei einige kleine Häuser und ein Brunnen. In einiger Entfernung im

Südosten aber hebt der Höhenrücken von neuem an und verläuft von hier

ohne fernere erkennbare Störungen bis zum Borbachtale, an dessen öst¬

licher Seite er sich weitererstreckt. Sein plötzliches Abspringen in eine

andere Linie ist die Wirkung einer Querverwerfung. Eine in einer

Länge von 1^/2 km vom Wartenberg aus nach Nordwesten verlaufende

') Vergl. Abb. 8.
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Spalte hat die Sandsteinbank in zwei Flügel getrennt, die an diesen
Stelle um etwa 49 m seitlich gegeneinander verschoben sind. (Abb. 3
und 8 e.) Auch die Brunnenanlage ist durch die Verwerfung bedingst
deren Kluftspalte die Ansammlung einer größeren Wassermenge ermög¬
licht. In ganz auffälliger Weise hat dieselbe Störung auch, wie wir von
hier aus wahrnehmen können, die Wartenberghöhe jenseits des Tales,
beeinflußt. Sie tritt nämlich — und mit ihr die hohe Böschung des Ber¬
ges — in ihrem ganzen nordöstlichen Teile um ein beträchtliches Stück
nach Südosten zurück. Zugleich schneidet ein in der Eintiefung begriffe¬
nes Quertal, dessen Bildung noch durch eine andere Querverwerfung be¬
günstigt worden ist, in den Abhang des Wartenbergs hinein.

Wir wenden uns nunmehr nach Nordwesten, um auch in dieser
Richtung den Verlauf der bemerkenswerten Querverwerfung zu beobach¬
ten. Zwar hat sie hier keine auffälligen Seitenverschiebungen der von
ihr durchschnittenen Bergkämme mehr hervorgerufen; doch ist sie infolge
ihrer reichen Wasserführung ohne Schwierigkeit im Gelände an einer fast
geradlinigen Reihe von Brunnen und Quellen zu verfolgen. In dem
flachen und schmalen Längstal vor uns liegt der Schiefertonboden weiter
oberhalb als Ackerland fast eben ausgebreitet. Unmittelbar zu unfern
Füßen aber erstreckt sich ein Wiesengrund. Dort, wo auf dem wohl¬
durchtränkten Boden das Gras am üppigsten sprießt, tritt ein brunnen¬
artig eingefaßter Quell zutage, und ein Bach fließt in südwestlicher
Richtung talabwärts. Sein Werk ist die an der Verwerfung beginnende
und in der Richtung des Wasserlaufes rasch tiefer werdende Ausfurchung
des Längstales. Ganz auffallend macht sich in der Geländeform das Ab--
hängigkeitsverhältnis bemerkbar, das hier zwischen der Ausgestaltung
des Längstales und der es durchquerenden Verwerfung besteht.

Ein Hohlweg, durch den in Regenzeiten das der Kluftspalte reich¬
lich entströmende Wasser herabfließt, führt uns in nordwestlicher Rich¬
tung zu dem nächsten Bergkamm hinauf, wo wir an der jenseitigen Bö¬
schung wiederum ein Gehöft vor uns sehen. An zwei Brunnen, einem
neueren und einem älteren, vorbei, die uns über den Weiterverkauf der
Querverwerfung nicht im Zweifel lassen, steigen wir abermals in ein
flaches und schmales Längstal hinab. Wo seine Mitte etwa von der
Verwerfung durchschnitten wird, da beginnt auch hier eine in südwest¬
licher Richtung rasch tiefer werdende Talfurche. Fließendes Wasser hat
sie einst gegraben; vergebens aber spähen wir nach Quelle und Bach.
Der Besitzer des nahen Gehöftes, ein alter Bergmann, weiß zu berichten,
daß der Wasserlauf vor langer Zeit versiegt ist, da die unterirdischen
Hohlräume der alten Zeche Timmerbeil das Quellwasser ablenkten.

Nach Nordwesten weitergehend, überschreiten wir noch eine niedrige
Berghöhe und finden bald wieder eine Spur der Querverwerfung in
den beiden kleinen, östlich vom Forsthause (Abb. 8c>) gelegenen Teichen,
die von Quellen gespeist werden. Ein Bach fließt von hier in einer sich
nach Nordosten mehr und mehr vertiefenden Talrinne der Borbach zu.
Nordöstlich vom Forsthause, wenige Schritt jenseits des vor ihm vor-
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überführenden Promenadenweges, läßt die wasserreiche Kluft von neuem
eine Quelle zutage treten. Ein Bächlein, das von hier aus in einer Tal¬
furche von zunehmender Tiefe ostwärts rinnt, füllt zunächst den langge¬
streckten, den Besuchern des Hohensteins wohlbekannten Teich und ver¬
einigt sich alsbald mit dem vorbenannten, der Borbach zufließenden
Bach.

Wir verlassen nunmehr diese für die Bewässerung und Ober¬
flächenausgestaltung eines Teiles unseres Gebirges so wichtige Querver-
wcrfung, um auf einer andern, die sich in einem Abstände von etwa
160 m weiter östlich gleichlaufend erstreckt, vom Hohenstein nach dem
Kohlensiepen zurückzuwandern. Auch ihr Verlauf wird im Gelände durch
eine fast geradlinige Reihe von Brunnen gekennzeichnet. Neben dem zu
Ungels Gehöft (Abb. 8 k) gehörenden Ziehbrunnen ist der Felsgrund
zur Zeit freigelegt, wodurch uns Gelegenheit gegeben ist, die Verwerfung
auch unmittelbar zu beobachten. Wir blicken hier nämlich in die Kluft¬
spalte hinein, die wir mit Sandsteinbruchstücken und hineingespültem
Lehm ausgefüllt finden. >)

Ganz besonders fesselt uns die Tatsache, daß die Gehöfte in dieser
Gegend südlich vom Hohenstein sämtlich auf den beobachteten Querverwer¬
fungen liegen. Bis zum Wartenberg hinauf lassen sie sich in langen Reihen
— samt den zu ihnen gehörenden und aus den wasserführenden Spalten
gespeisten Brunnen, Teichen und Quellen — verfolgen. Es ist begreif¬
lich, daß die Frage der Wasserversorgung bei der Schaffung von Ansie¬
delungen namentlich auf den Höhen des Ardeygebirges ortsbestimmend
sein mußte. Im Laufe der Zeit ist die Zahl der Brunnen noch beträcht¬
lich vermehrt worden. Dabei ereignete es sich wohl, daß die bei der Ab¬
teufung vorgefundene reiche Wasserfälle plötzlich mit Zischen und Poltern
in den Hohlräumen der Tiefe verschwand. Der Bergbau hatte in sol¬
chen Fällen den Arbeiten ein rasches Ende bereitet. Auch heute noch
äußern die Bewohner hier und dort eine erklärliche Sorge vor dem Ver¬
siegen ihrer Brunnen. In einzelnen Fällen haben diese auch in Verträ¬
gen und Prozessen der Nachbarn eine wichtige Rolle gespielt.

Die ursächlichen Beziehungen, die allenthalben zwischen der geolo¬
gischen Beschaffenheit des Bodens und dem Leben seiner Bewohner be¬
stehen, knüpfen in dieser Gegend somit in erster Linie an die vorhande¬
nen Querverwerfungen an, ein Beweis, wie verborgen oft die Bedingun¬
gen der menschlichen Lebensverhältnisse liegen. Der Naturfreund unse¬
rer Stadt, der etwa den Zickzackweg zum Hohenstein hinaufgeht, wird
sich gern daran erinnern, daß die beiden Täler, deren Reize er eben ge¬
nießt, gleichfalls — wie wir bereits beobachtet haben — dem Wasser¬
reichtum der ersten jener beiden Querverwerfungen ihre anmutigen For¬
men verdanken.

>) Man wandere an der Hand des Kärtchens auf dieser Querverwer¬
fung weiter bis zum Wartenberg und beobachte ihren Einfluß auf die Ausge¬
staltung des nördlich von ihm gelegenen, tiefen Längstales sowie am Abhang
des Wartenberges die Erosionswirkungen der ihr entquellenden Gewässer.
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Die geologische Karte kennzeichnet eine große Anzahl von Oueroer-

werfungen. Sie stören in der beobachteten Weise den Verlauf der Verg¬

lömme und beeinflussen stellenweise die Ausgestaltung der Längstäler.

Ihr Wasserreichtum speist die Quellen des Gebirges; ihre Spalten er¬

klären uns die Entstehung der Ouertäler. Wer die Karte bei seinen

Wanderungen sorgsam zu Rate zieht, dem lösen sich die Rätsel der Berg-
und Talformen.

3. Die Entstehung des Borbachtales.

Wie merkwürdig und scheinbar regelwidrig die Ausmodellierung

unseres Gebirgsreliefs an manchem Orte erfolgt ist, das lehrt uns z. B.

der Lauf der Borbach nach dem Ausflusse aus dem Hammerteich. Das

Hammerteichtal verdankt als Längstal seine Eintiefung den ehemals in

ihm verbreiteten Schiefertonen, die von dem Wasser der Borbach ausge¬

waschen und fortgeführt worden sind. Anstatt dieses Längstal nun in

gerader Richtung bis zum nahen Ruhrtal durchzuführen, hat der Bach,

der plötzlich nach Süden umbiegt, aus den harten Gesteinsbänken, die sich

im Wennemarsberg erheben und in dem Bergkamm südlich vomHammer-

teich fortsetzen, ein erhebliches Stück herausgeschnitten und sich ein im

Verhältnis zu seiner geringen Wassermenge überaus stattliches Durch¬

bruchstor geschaffen. Diese Abweichung ist um so auffälliger, als der

Vach in der Verlängerung des Hammerteichtales, wo die hier lagernden

milden Schiefertone schon durch die beträchtliche Senke nördlich vom

Wennemarsberge gekennzeichnet werden, augenscheinlich leichtere Arbeit

gefunden hätte, i) Des Rätsels Lösung gibt uns die Karte, aus der wir

ersehen, daß nicht die Borbach, sondern eine Querverwerfung die Fels¬

masse gespalten hat. Der Bach konnte demnach eine bereits vorhandene

Rinne benutzen, die sich während der Einsenkung seines Bettes zu der

heutigen Tieflage zu dem stattlichen Felsentor erweiterte.

Freilich mag es auch unter dieser Voraussetzung manchem noch

fraglich erscheinen, ob dem so friedlich in seinen Wiesenufern dahinglei¬

tenden Bache eine solche Riesenleistung der Zerstörung zugetraut werden

kann. Er hat in der Tat noch andere Bundesgenossen gehabt, die Kräfte

der Verwitterung, die die Böschungen zu beiden Seiten der Durchbruch¬

stelle abgeschrägt haben. Seine eigene Arbeit ist darum aber nicht min¬

der gewaltig. In welchem Umfange er selbst an der Bildung seines Tales

beteiligt ist, das zeigen die Tieflage und die Breite der Talsohle. In

ihrem Bereiche hat er sein Bett allmählich eingegraben, und auch die

Einebnung des Talgrundes ist sein Werk.

Wir werden mit der geologischen Arbeit, die unsere fließenden

Gewässer — große wie kleine — ausführen, recht vertraut, wenn wir der

') Vergl. das Titelbild, Abb. 1. Der Zusammenhang des von links
»ach rechts durch die Bildmitte verlaufenden Höhenzuges ist durch eine Quertal¬
spalte zerrissen. Diesseits des Wennemarsberges (rechts von dem Durchbruchs¬
tor) ist die in der Verlängerung des Hammerteichtales sich erstreckende tiefe
Längstalsenke deutlich erkennbar.
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Borbach in ihrem gewundenen Laufe oberhalb der Einmündung in den

Hammerteich einmal zusehen, am besten nach einem Regen, wenn reich¬

liche Wassermengen talabwärts fließen. Wie strömt der Bach dann eilend

und unermüdlich gegen die Steilwände der konkaven Uferseite, wo sein

Bett sich tief in den Boden einschneidet! Immer weiter unterhöhlt er die

Steilufer, bis sie, ihrer Basis beraubt, einstürzen und mit den übrigen

erdigen Massen, die er mitführt, fortgeschwemmt werden. Selbst gegen

den Weg, auf dem wir dahinschreiten, richtet er seinen Ansturm und

würde auch ihn in kurzer Zeit fortgerissen haben, wenn das Ufer hier

nicht durch Steingemäuer und Pfahlwerk befestigt worden wäre. An

dem Flachufer der gegenüberliegenden, konvexen Seite lagert der Bach da¬

gegen Kies, Sand und Schlamm ab, so daß das Ufergeläude sich hier in

demselben Maße vorbaut, wie es drüben eingerissen wird. So verändert

der Bach im Bereiche der Talsohle dauernd sein Bett. Bäume, die an

dem einen Ufer standen, erheben sich zur Zeit mitten aus dem Bett des

Baches, und nicht lange wird es dauern, so gehören sie dem andern Ufer

an. So erklärt es sich auch, daß sich die Eintiefung des Tales nicht auf

den schmalen Raum einer einzigen Wasserrinne beschränkt, sondern in

der ganzen Talsohle erfolgt, die hier und dort durch Anschneiden der

Böschungen noch erweitert wird.

Fünf Minuten oberhalb der Einmündung in den Hammerteich

verläßt die Borbach ein etwa I1/2 irm langes Quertal. Auf dieser

Strecke sind in alle die stattlichen Sandsteinbänke, die von der zwischen

der Borbecker Mulde und dem Wartenberg gelegenen Strecke der Wetter¬

straße nordöstlich verlaufen, gleichsam breite Vreschen gelegt, die dem

Bache den Durchtritt in nordwestlicher Richtung gestatten. Auch hier ist

die Laufrichtung, wie auf einer Wanderung im Gelände an der Hand der

Karte leicht festzustellen ist, durch Ouerverwerfungen bestimmt worden,

und nur die Ausformung des Tales ist der erodierenden (— auswaschen¬

den )Tätigkeit der Borbach und den an den Verghängen zu beiden Sei¬

ten wirkenden Verwitterungskräften vorbehalten geblieben.

4. Einfluß der Querverwerfungen auf den Verlauf

der Nordgrenze des Ardeygebirges.

Auch der Verlauf der Nordgrenze des Ardeygebirges wird durch

zahlreiche Querverwerfungen beeinflußt. Die abgesunkenen und verscho¬

benen Gebirgsteile ermöglichten entlang der Verwerfungsspalten an

vielen Stellen ein südöstliches Vordringen der diluvialen Auflagerungen,

wodurch sich das oftmalige rechtwinklige Zurücktreten der Karbongrsnze

erklärt. Ebenso ist das tiefe Eindringen des Nordischen Diluviums in

einzelne in die nördliche Ebene ausmündende Quertäler gemäß ihrer

Entstehung auf Queroerwerfungen zurückzuführen. So verweist uns die

Nordgrenze des Ardeygebirges, die von Witten aus über Annen, Rü¬

dinghausen und Krukel weiter nach Osten verläuft, auf ein neues Gebiet

geographisch-geologischer Heimatwanderungen, das durch die geologische
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Karte in trefflicher Weise geklärt ist und sich durch sie leicht jedem er¬

schließt, der den erdgeschichtlichen Spuren der Heimat nachgeht.

Vit. Die Entstehung des Ruhrtales.

1. Das Ruhralluvium.

Vorerst aber kehren wir in das Tal der Ruhr zurück, dessen Ver¬

hältnisse sich zum großen Teil aus den an der Borbach im Kleinen ge¬

machten Beobachtungen erklären. Auch die Ruhr verlegt überall da, wo

eine künstliche Regulierung ihres Laufes durch Ausmauerung der Ufer

noch nicht geschehen ist, ständig ihr Bett, indem sie das Steilufer an der

konkaven Seite auswäscht, das gegenüberliegende Flachufer dagegen

ausbaut, so daß es mehr und mehr verlandet. Um einer Gefährdung des

Bahndammes vorzubeugen, mußte z. B. die hohe Böschung in der Nähe

der Eisenbahnübcrführung der Wetterstraße vor kurzem durch Befesti¬

gungsbauten gegen die Stoßkraft der Strömung geschützt werden. Welche

Veränderungen der Lauf der Ruhr in langen Zeiträumen erfahren hat,

daran erinnert das Spiek, ein toter Arm des Flusses.

Aus den Kies-, Sand- und Schlammablagerungen, die immerzu

am Flachufer erfolgen, ist die im gesamten Gebiet der Talsohle verbrei¬

tete Schotter- und Lehmdecke entstanden, deren Mächtigkeit bis zu 7 m

festgestellt ist. Sie gehört dem Alluvium an, d. h. dem in der geologi¬

schen Jetztzeit entstandenen Schwemmland, das auch an den Ufern un¬

serer Bäche verbreitet ist.

2. Bildung der Längs- und Quertalabschnitte des

Ruhrlaufes.

Die Laufrichtung der fließenden Gewässer unserer Heimat wird

durch dieselben Umstände bestimmt, die wir für die Entstehung des Bor¬

bachlaufes als maßgeblich erkannt haben. Es ist das Verdienst von Pro¬

fessor Krusch, zuerst darauf hingewiesen zu haben, daß die Ruhr bei der

Bildung ihrer nordwestlich gerichteten Laufstrecken Querverwerfungs-

spalten benutzt hat, während sie in den südwestlichen Erstreckungen ihres

Tales in den Schiefertonen der Längstäler die Linien des geringsten Wi¬

derstandes vorgefunden hat. Zwischen Wetter und Witten folgt die Ruhr

einem Quertale ), dessen Entstehung Krusch ausdrücklich auf eine Quer¬

verwerfung zurückführt (siehe die geologische Karte); unterhalb unserer

Stadt dagegen fließt sie in einem Längstale weiter. Darum veranschau¬

lichen die stattlichen Felsmassen der Herbeder Straße in einförmiger

Weise nur die Längserstreckungen — den streichenden Verlauf — weni¬

ger Schichten, fesseln uns demnach bei weitem nicht so wie die Aufschlüsse

der Wetterstraße, wo in den wechselvollsn Bildern des Schichtensteigens

>) Abb. 1. Die Bergrücken werden mehr oder weniger rechtwinklig
zu ihrer Längserstreckung vom Ruhrtal abgeschnitten. Wir blicken hier also auf
einen Quertalabschnitt des Ruhrlaufes.
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und -fallens fast der gesamte flözführende Untergrund unserer Stadt vor

unfern Augen erscheint.

3. Die Ruhrterrassen und ihre Entstehung.

Wie die Berge unserer Gegend im Laufe langer Zeiträume zu

ihrer heutigen bescheidenen Gestalt zusammengeschrumpft sind, so sehen

wir mit ihnen auch unfern heimatlichen Fluß samt den Bächen seiner

Nebentäler zu der heutigen Tieslage herniedersteigen. Von der Eingra-

bung des Ruhrtales sind wir wohl unterrichtet dank der bemerkenswer¬

ten Spuren, die an den Hängen links und rechts unsere Aufmerksamkeit

erregen. Folgen wir der Ruhr nämlich flußauf- oder -abwärts, so sehen

wir sie zu beiden Seiten in drei verschiedenen Höhen hier und dort von

ebenen oder schwach geneigten Terrassen begleitet, die deutlich gegen¬

einander abgesetzt und teils in größerer, teils in geringerer Ausdehnung

erhalten sind. Die auf ihnen ausgebreiteten sandigen Lehme sind meist

von Geröll durchsetzt; oft finden sich ganze Geschiebelager vor. Das sind

Gesteine derselben Art, wie die Ruhr sie heute noch verfrachtet und in

ihrem Ufergelände aufschüttet. Das Vorkommen solcher Flußablagerun¬

gen auf den Terrassen beweist, daß die Ruhr ehemals in höherem Niveau

dahingeflossen ist und sich nach und nach zu der Tiefe des heutigen Tales

eingenagt hat. Welche ungeheure zerstörende und fortschaffende Tätig¬

keit sie im Laufe dieser Zeit geleistet hat, davon gibt uns die breite und

tiefe Hohlform ihres Tales einen anschaulichen Eindruck.

Da die Terrassenlehme bei ihrer Verwitterung einen sehr ertrag¬

fähigen Boden ergeben, so sind die verschiedenen Talstufen zumeist als

Ackerbaustrecken weithin kenntlich. In breiter Ausdehnung bauen sie sich

als untere, mittlere und obere Terrasse in dem sanft ansteigenden Ge¬

lände in der Umgegend von Bommern übereinander auf; auch in Gedern

sind sämtliche drei Talstufen übereinander erhalten. Ebenso ist ein

großer Teil unseres Stadtgebietes auf Ruhrterrasfen verbreitet, die bis

in die Gegend der Bruchschule hinaufreichen. Bei Ausschachtungsarbei¬

ten in den Straßen und auf Bauplätzen erinnern uns die zum Vorschein

kommenden, mit Schottern untermischten Lehme an die Höhe des vorzeit¬

lichen Ruhrlaufes. Der Hohensteinbesucher, der sich vom Bergerdenkmal

aus des schönsten Talblickes erfreut, den unsere Heimatberge bieten,

wird mit Interesse feststellen, daß die ganze Fläche südwestlich vom Forst¬

hause der oberen Ruhrterrasse angehört. H Die heutige stattliche Berghöhe

ist also ein alter Talboden, zu dem ehemals andere Berge herniedersahen,

die längst zerstört sind und deren Abtragung vielleicht mit der Eintiefung

des Tales Schritt gehalten hat. Es bedarf übrigens keiner besonderen

Grabungen, um die Terrassenablagerungen des Hohensteins unter der

Verwitterungsdecke zu erreichen. Von der Wetterstraße aus sind die am

>) Vergl. Abb. 1. Das Bild zeigt die Ruhrterrassen in dem sanft an¬
steigenden Gelände von Bommern und Gedern in ungleicher Deutlichkeit. Gut
erkennbar ist die Hohensteinterrasse.



oberen Rande des zum Schacht Franziska gehörenden Steinbruches bloh-

getegten Lehme sichtbar, und bei näherem Zusehen an Ort und Stelle

findet man auch die Schotter mit den charakteristischen abgerundeten
Formen vor.

Die Terrassenschotter sind hier und dort mit nordischen Gesteinen

— von denen noch die Rede sein wird — untermischt. Diese Tatsache er¬

möglicht es, die Bildungszeit der Ruhrterrassen zu bestimmen. Sie ge¬

hören dem Diluvium an, dem Abschnitte der geologischen Neuzeit, in dem

das Norddeutsche Flachland, das bis an den Nordrand unseres Ardep-

gcbirges reicht, mit Ablagerungen nordischen Ursprungs bedeckt wurde.

Im Hinblick auf das hohe Alter unseres Gebirges ist es bemerkenswert,

daß die Entstehung unseres Tales zu den Vorgängen der jüngsten erd¬

geschichtlichen Vergangenheit gehört.

Die Ruhrterrassen bezeugen, daß die diluviale Ruhr mehrfach ihr

Niveau durch lange Zeiträume beibehielt, während deren die transpor¬

tierten Bestandteile in der ganzen Talbreite angehäuft wurden. An jede

dieser Zeiten schloß sich eine Periode tieferer Einfurchung des Flusses,

so daß bei der Bildung unseres Tales offenbar Zeiten verstärkter und

abgeschwächter Erosionstätigkeit mehrfach aufeinander folgten. Ob der

wiederholte Wechsel von Perioden stärkerer und schwächerer Nieder¬

schläge, der für die diluviale Eiszeit angenommen wird, als Ursache da¬

für in Betracht kommt oder ob Schwankungen des Meeresniveaus (bezw.

Landhebungen und -senkungen), die gleichfalls für die Eiszeit im Ge¬

biete der Nordsee festgestellt worden sind, den Ausschlag gegeben haben i

für beide Möglichkeiten können die vorhandenen Umstände sprechen. Es

leuchtet z. B. ein, daß ein Zurücktreten des Meeresspiegels — in der Wir¬

kung gleichbedeutend mit einer Hebung des Landes — von einer tieferen

Einfurchung der Flüsse begleitet sein mußte, die von der Mündung aus

nach dem Oberlaufe zu auch in die Täler der Nebenflüsse allmählich zu-

rückschritt, während der Stillstand oder das Steigen der Meereshöhe —

letzteres gleichbedeutend mit Landsenkung — einer längeren Beibehal¬

tung der Flußniveaus und gleichzeitig einer vermehrten Sedimentauf¬

schüttung günstig war.

Mit Sicherheit ist indessen anzugeben, daß der jedesmaligen tiefe¬

ren Eingrabung des Ruhrtales die von der Mündung nach der Quelle zu

allmählich rückschreitende Eintiesung der in es auslaufenden Nebsntäler

folgte. Da auch der Niederrhein von Bonn abwärts in verschiedenen

Höhen von Schottsrterrassen begleitet wird, so wird seine periodisch er¬

folgte Einfurchung den gleichen Einfluß auf die Bildung des Ruhrtales

ausgeübt haben.

VIII. Die Verbreitung des Produktiven Karbons.

1. Querprofil des westfälischen Karbons.

Nachdem wir die Spuren eines mannigfaltigen erdgeschichtlichen

Geschehens im Gebiete unseres karbonischen Ruhrgebirges beobachtet ha-
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den, erübrigt es noch, auch die Gesamterstreckung unserer Steinkohlen¬

ablagerungen über die Grenzen unserer Heimat hinaus zu verfolgen.

Nach Norden hin sinken die bei uns zutage ausgehenden Schichten

(Abb. 7) unter dem jüngeren Deckgebirge immer tiefer ein. >) So liegt,

wie Heise und Herbst in ihrer Bergbaukunde angeben, das Muldentiefste

des Flözes Mausegatt in der Wittener Mulde nur etwa 2S6 m, in der

Bochumer Mulde dagegen schon ca. 1366 m, in der Essener Mulde rund

1966 m, in der Emscher Mulde gegen 2366 m unter Normal-Null und

fällt weiter nordwärts im Untergrunde des Münsterschen Beckens noch

beträchtlich tiefer ein. Die nördliche Einsenkung bringt es mit sich, daß

sich je weiter nach Norden desto mehr flözführende Schichten auslagern,

so daß die Formation in dieser Richtung an Mächtigkeit bedeutend zu¬

nimmt. Zunächst erscheint über der Magerkohlen- die Fettkohlenpartie,

weiter nördlich — beiden Abteilungen aufgelagert — die Gaskohlenpar¬

tie und danach als oberste Schichtengruppe des Karbons die Gasflamm-

kohlenpartie. H Das gesamte Produktive Karbon erstreckt sich dann wei¬

ter im Untergrunde des Münsterschen Beckens, steigt im Osnabrllcker

Kohlensattel noch einmal an die Erdoberfläche empor und entzieht sich

sodann, nordwärts zur Tiefe abfallend, fernerer Beobachtung.

2. Die Wittener Mulde.

Ein besonderes Interesse hat das nach unserer Stadt benannte

Gebiet der Steinkohlenablagerungen für uns, die Wittener Mulde, die

südlichste der Hauptmulden des Produktiven Karbons. In einer Breite,

') Es sei hier auch auf die von Herrn Markscheider Overhoff in Witten
dem Märkischen Museum überwiesene große Profildarstellung der westfälischen
Steinkohlenablagerungen hingewiesen, die in der Abteilung der karbonischen
Fossilien aushängt.

H. Die den einzelnen Partien des Produktiven Karbous beigeleaten
Namen lassen erkennen, daß die Beschaffenheit der Steinkohle nicht überall gleich
ist. In der Richtung vom Hangenden zum Liegenden nimmt der Gasgehalt im
allgemeinen ab, der Kohlenstosfgehalt dagegen zu. Während der Verkohlungs-
prozeß in den jüngsten (hängendsten) Schichten der Gasflammkohlen, in denen
der Gasgehalt noch IS übersteigt, erst zu einem Kohlenstoffgehalt von 78
geführt hat, ist die Entgasung in den ältesten (liegendsten) Flözen der Mager-
kohlenpartie bei einem Gasgehalt von nur noch S fast beendet, und auch der
Verkohlungsvorgang ist demgemäß hier bei einem Kohlenstoffgehalt von etwa
98 der Bollendung nahe. Infolge des geringen Gasgehaltes der Magerkoh¬
len (S—20 ?Z) ist die Schlagwettergefahr in unfern heimischen Bergwerksbetrie¬
ben gering, während die reichere Gasentwicklung in den Flözen der übrigen
Partien, namentlich der Fettkohlenpartie, nicht selten zu Explosionskatastrophen
führt. Da die Magerkohlen bei ihrer Verbrennung nur wenig Ruß liefern, so
sind sie als Hausbrandkohlen geschätzt, namentlich die der liegendsten Flöze,
denen vielfach die Bezeichnung Anthrazit beigelegt wird. Zur Verkokung sind
sie dagegen weniger geeignet. Den besten Koks liefern die Fettkohlen. Auch
weist die Fettkohlenpartie neben der Gaskohlenpartie den größten Flözreichtum
auf. Während sich bei ihr die Gesamtstärke der abbauwürdigen Flöze auf 4 bis
ö ^ der Mächtigkeit des Nebengesteins beläuft, beträgt sie in der Magerkohlen¬
gruppe nur 0,6 bis 0,9



die in unserer Gegend etwa 10 km beträgt, liegt sie zwischen der Nord¬

grenze des Flözleeren und dem Stockumer Sattel und erstreckt sich in

einer Länge von rund 7V km von Hattingen und Sprockhövel aus bis

etwa 15 km westlich von Lippstadt, wo sie sich aushebt. Es dürfte keinem

Zweifel unterliegen, daß das ganze Muldengebiet, in dem die karbonische

Faltung einst zu ein und derselben Zeit den Ablagerungen ein Ende be¬

reitete, ursprünglich etwa den gleichen Schichtenbau hatte. Die im Ge¬

folge der Gebirgsauffaltung entstandenen, zahlreichen, meist nordwestlich

gerichteten großen Querverwerfungen riefen indessen beträchtliche Stö¬

rungen der Lagerungsverhältnisse hervor, indem sie das ganze Gebiet in

viele schmale Schollen spalteten, die teils, Gräben bildend, einsanken, teils

als Horste zu beiden Seiten der Gräben stehen blieben.

Unser Längenprofil der Wittener Mulde (Abb. 6) stellt 10

Querverwerfungen dar, die den von Witten bis Brünninghausen, westlich

von Hörde, reichenden Abschnitt in 11 Schollen zerlegt haben. Im

Felde zwischen Witten und Annen liegen 4 schmale Schollen vor,

die nur kleinere Verwerfungen bis zum Betrage von etwa 100 m

erfahren haben. Oestlich von Annen prägt sich die große Rüding-

hauser Querverwerfung in einem nordöstlichen Einsinken des Geländes

aus, durch das der Wullener Höhenzug abgeschnitten und die Bildung

des Rüdinghauser Quertales des Ardeygebirges veranlaßt worden ist.

Diese Störung hat ein Absinken der östlichen Scholle um etwa 700 m be¬

wirkt. In der Gegend von Barop und Hombruch sowie westlich von

Hörde sind, wie das Profil zeigt, gleichfalls Grabeneinbrüche von be¬

deutender Tiefe erfolgt. So beträgt der Niveauunterschied des Barop-

Hombrucher Grabens und der Scholle von Witten — nach dem Längen¬

profil am Rande der zum Blatt Witten gehörenden Flözkarte — etwa

800 m. Diese Tatsache ist insofern von Bedeutung, als die Häher gelege¬

nen und im Gebiete der Horste abgetragenen Schichten in den tiefen

Gräben vor der Zerstörung Schutz gefunden haben. Fast die gesamte

flözreiche Fettkohlenpartie liegt hier über den Magerkohlen und ermög¬

licht einen besonders lohnenden Abbau.

In erdgeschichtlichcr Beziehung ist es bemerkenswert, daß wir auf

Grund dieser Lagerungszerstörung mit Sicherheit feststellen können, daß

eine Schichtenmächtigkeit von mindestens etwa 800 m (100 m der Mager¬

kohlen-, 700 m der Fettkohlenpartie) in der Gegend unserer Stadt zer¬

stört worden ist. Diese Zahlen beziehen sich auf das Tiefste der Wittener

Mulde, nicht auf die Sattelgebiete, in denen infolge der Gebirgsfaltung

beträchtlich tiefere Schichten von der Zerstörung ergriffen worden sind.

Für den Hohensteinsattel, der bis unter Flöz Mausegatt abgetragen ist,

ergibt sich eine die heutige um mindestens 1100 m überragende ursprüng¬

liche Höhe. Die Mächtigkeit der im Gebiete des Stockumer Sattels zer¬

störten Schichten beläuft sich bei normaler Lagerung auf mindestens

1300 m. Falls sie nicht minder steil als die noch vorliegenden Schichten

aufgerichtet gewesen sind, so dürfen wir bei der spitzen Ausbildung dieses

Sattels annehmen, daß die Höhe des Gebirgszuges, als dessen Rest die
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Stockumer Bodenwelle noch heute dos umliegende Land überragt, min¬

destens etwa 1900—2000 m betragen hat. -)

Der Geologe der Bochumer Bergschule, Bergassessor Kukuk, hat

im Jahre 1910 eine Uebersichtskarte der niederrheinisch-westsälischen

Steinkohlenablagerungen herausgegeben, die uns die wichtigsten Gräben

und Horste der Wittener Mulde, soweit die Bergwerks- und Vohrauf-

schlüsse reichen, vor Augen führt. Nach ihr gehören die Gräben von Ba¬

rop-Hombruch und Hörde dem großen Dortmunder Graben an. Weiter

östlich begegnen wir in der Gegend von Unna dem Graben von Preußen,

auf den der Horst von Kamen folgt. An ihn schließt sich der breite

Königsborner Graben. In dieser beachtenswerten Grabenversenkung ist

namentlich der südliche Muldenflügel so weit abgeschwenkt, daß hier —

wie der Verfasser schreibt — „die Gleichmäßigkeit des Einfallens voraus¬

gesetzt, außer der gesamten Fettkohlenpartie noch die bis jetzt in der

Wittener Mulde an keiner Stelle festgestellten Gaskohlen und vielleicht

sogar Gasflammkohlen erscheinen werden, während östlich von dem Flie¬

richer Sprung wieder Magerkohlen auftreten". Wenn diese Erwartung

sich bestätigen sollte, so würde das nicht nur wirtschaftlich sondern auch

erdgeschichtlich von Interesse sein, da unser vorzeitliches Heimatgebirge

alsdann um weitere Hunderte von Metern vor unserm Geiste empor¬

stiege. Immer mehr erstaunen wir über die gewaltige Arbeit, durch die

eine so stattliche Erhebung bis auf einen kleinen Rest fortgeräumt worden

ist, sowie über die unermeßlich lange Zeit, deren es dazu bedurft hat.

3. Der Kohlengürtel von Europa.

Während die Wittener Mulde nach der erlittenen Abtragung heute

nur noch in der erwähnten Längenausdehnung von etwa 70 erhal¬

ten ist, zieht sich ein breiter Streifen produktiven Karbons aus dem

Münsterschen Becken westwärts nach dem linken Rheinufer hinüber und

über Aachen, Lüttich, Charleroi und Möns an dem gesamten

Nordrande des Rheinischen Schiesergebirges entlang. Bei Conds an

der Scheide tritt er aus Belgien in Frankreich ein, wo er sich im Depar¬

tement Pas de Calais verbreitet. Jenseits des Grabeneinbruches von

Calais, der sich geographisch als die bekannte Meeresstraße kennzeichnet,

ist das Karbon neuerdings bei Dover erbohrt und liefert in seinem wei¬

teren Verlaufe auf englischem Boden namentlich in Südwales eine vor¬

zügliche Ausbeute. Nach Osten zu nimmt man einen ehemaligen Zu¬

sammenhang dieses Kohlengürtels mit den Steinkohlenablagerungen in

Oberschlesien und Westgalizien an.

H Freilich ist zu erwägen, daß die Abtragung gleich bei Beginn der
erst in langen Zeiträumen zur Vollendung gelangenden Gebirgsauffaltung ein¬
setzte. Es bleibt darum die Möglichkeit, daß die oben angenommene Höhe nicht
voll erreicht wurde. Andererseits handelt es sich bei unfern Feststellungen um
Mindestzahlen, da wir nur die jetzt noch in den tiefen Gräben vorhandenen
Schichten berücksichtigt haben. Es kann keinem Zweifel unterliegen, daß eine
noch viel größere Schichtenmächtigkeit in unserer Gegend zerstört worden ist.
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So weit erstreckten sich einst in sumpfigem Tieflande die Stein-
kohlen-Waldmoore. Ein Blick auf die geographische Karte zeigt uns,
welche Veränderungen in diesem damals einheitlich beschaffenen Gebiete
hervorgerufen worden sind. Meeresbedeckung und Festlandzeiten haben
hier seitdem in bunter Folge miteinander gewechselt. Teils sind die
Steinkohlenschichten unter jüngeren Sedimenten begraben worden, teils
auch vernichtenden atmosphärischen Einflüssen zum Opfer gefallen. Zei¬
ten der Hitze und der Kälte, der Dürre und der reichen Niederschläge ka¬
men und gingen. So bietet die Gegenwart ein gänzlich abweichendes
geographisches Bild.

ck. Geologische Zeitbe st immun g.

Man hat hier und dort versucht, die Dauer der erdgeschichtlichen
Perioden durch nähere Zeitangaben zu bestimmen. Man hat, um zu den
erforderlichen höheren Zeiteinheiten zu gelangen, zu Jahrhunderttausen¬
den und Iahrmillionen seine Zuflucht genommen. Doch wird sich die
Frage, wie viele Iahrmillionen seit der Zeit der Steinkohlensümpfe über
unsere Heimat dahingegangen sind, niemals mit irgend welcher Sicher¬
heit beantworten lassen. Wir werden uns darum an der Ueberzeugung
genügen lassen müssen, daß unermeßliche, über alle menschliche Vorstel¬
lungskraft große Zeiträume ihren Einfluß auf den Aufbau und die Ge¬
staltung unseres Heimatbodens geübt haben, Zeiträume, denen gegen¬
über die wenigen Jahrtausende verschwinden, bis zu welchen die Ge¬
schichte der Menschheit hinaufreicht.

IX. Das Nordische Diluvium.

1. Die Vergletscherung des Norddeutschen
Flachlandes.

Die erste sichere Kunde von dem Auftreten des Menschen besitzen
wir aus der Zeit des Diluviums, in der — wie bereits dargelegt worden
ist — die Ausmodellierung unserer heutigen Täler erfolgt ist. Vor allem
aber hat diese Periode, deren hier nur übersichtlich Erwähnung geschehen
soll, dem gesamten Norddeutschen Flachlande bis an die Grenze der Mit¬
telgebirge gewaltige Auflagerungen gebracht. In unserer Gegend sind
Kies, Sand und Lehm in verschiedenen Lagerungsweisen bis an de»
Nordfuß des Ardeygebirges verbreitet.

Zu Beginn dieser Zeit, die man auch Eiszeit nennt, machte sich
aus der ganzen Erde eine beträchtliche Temperaturabnahme geltend. In
Gestalt anhaltender Schneefälle trat eine erhebliche Vermehrung der Nie¬
derschläge ein. Die höheren Gebirge der Erde wurden einer starken Ver¬
eisung unterworfen, und namentlich auf den Firnfeldern des skandinavi¬
schen Gebirges türmten sich gewaltige Gletschermassen empor. Diese scho¬
ben sich nach Süden über das heutige Ostseegebiet vor und drangen in
Deutschland und seine Nachbarländer ein. Langsam vorrückend, stiegen
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sie hoch über den Kamm des Teutoburger Waldes in das Münsterland
hernieder und drangen weiter gegen den Nordrand unseres heimatlichen
Gebirges vor. An seiner Sohle namentlich schleppte das Inlandeis ge¬
gewaltige Massen von Gesteinstrümmern mit, die teils — wie Granit und
Porphyr — seinem skandinavischen Ursprungsgebiet, teils — wie Kreide
und Feuerstein von Rügen — dem Boden entstammten, den es auf sei¬
nem Wege abschliff. Ueberall, wohin das Eis kam, bettete es Blöcke von
oft riesiger Größe aus nordischem Gestein, sogenannte Findlinge, in den
Untergrund. Der größte Teil der mitgeführten Schuttmengen wurde be¬
trächtlich zerkleinert und vollständig zerrieben. Am Stirnende der Glet¬
scher brachen gewaltige Schmelzwasserströme hervor, die im Vorlande der
Eisbedeckung ihre Kies- und Sandsedimente aufschütteten.

2. Wirkungen des Diluviums in der Umgegend
von Witten.

Man nimmt an, daß die Gletscher in unserm südlichen Grenzge¬
biete der Vereisung eine so geringe Mächtigkeit besaßen, daß sie hier nur
noch den Transport und die Ablagerung leichterer Gesteinstrümmer be¬
wirken konnten. Zur Zeit ist in der Ziegelei südlich von Stockum ein
nordischer Block freigelegt, der bei seiner stattlichen Größe indessen auch
für ein Vorkommen beträchtlicherer Eismassen spricht. In unserer Stadt
finden wir in den Vorgärten des Märkischen Museums und des Ver¬
waltungsgebäudes der Gelsenkirchener Vergwerks-Aktien-Gesellschaft
Gruppen solcher Findlinge aufgestellt, die den Ziegeleien von Maiweg
und Dünkelberg in Kirchhörde und der Stockumer Ziegelei in der Ge¬
meinde Düren entstammen. In der Hauptsache sind die Kies- und Sand¬
aufschüttungen unserer Gegend das Werk der Gletscherabflüsse, auf deren
Wirkung auch die Geröllform der Diluvialgesteine zurückzuführen ist. In
den zahlreichen Sandgruben und Ziegeleien in der Nähe unserer Stadt
finden wir das Material vor, das auf so merkwürdige Art bei uns hei¬
misch geworden ist.

Eine besondere Aufmerksamkeit widmen die Geologen den in der
Nähe von Langendreerholz verbreiteten mächtigen Kies- und Sandauf¬
schüttungen, deren Hügelkuppen über das umliegende Flachland hoch
hinausragen. Man glaubt in ihnen Endmoränen zu erkennen, d. h. An¬
häufungen von Schuttmaterial, die das im Rückzug begriffene Inlandeis
bei einem längeren Stillstande des Eisrandes am Stirnende seiner Glet¬
scher bewirkte.

3. Die Lößsteppe und ihr Leben.

Der lößähnliche Lehm freilich, der für unsere Ziegeleiindustrie von
so graßer Wichtigkeit ist, verdankt seinen Ursprung weder dem Eise noch
dem Wasser. Nach Ablauf der Vereisung trat eine Steppenzeit ein.
Staubstürme überlagerten den Kies- und Sandboden unserer Landschaft
mit einer Lößdecke, aus der sich bald ein üppiger Graswuchs bildete. Je-
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der neue Staubsturm verstärkte die Lößschicht. In der weiten Gras¬
steppe tummelte sich eine der heutigen nahe verwandte Tierwelt, die von
iiberaus kräftiger Entwicklung war. Hirsche, Wildrinder und Rentiere
finden wir neben wohlentwickelten Wildpferden. Zu den stärksten Tie¬
ren unserer Diluvialsteppe gehörten der Löwe, der Höhlenbär und vor
allem das Mammut, ein mit einem dickwolligen Pelze und langen Bauch-
Haaren bedeckter, mit unförmigen Stoßzähnen bewaffneter, riesiger Ele¬
fant. >) Das Vorkommen der meisten dieser Tiere in unserer Gegend wird
durch die zahlreichen diluvialen Knochenüberreste bezeugt, die sich in den
Sand- und Kiesgruben vorfinden und in vielen sorgfältig bestimmten
Exemplaren in unserm Museum gesammelt sind.

In die Zeit des Diluviums fällt auch die älteste Periode des Da¬
seins des Menschen, die ältere Steinzeit. Mit roh angefertigten Waffen
aus Stein und Knochen stellte er als Jäger jenen Tieren nach und suchte
die Herrschaft über sie zu gewinnen. 2)

X. Ursächliche Beziehungen zwischen der geologischen Vorzeil und dem
Leben der Gegenwart.

Die Lößablagerung, deren Fruchtbarkeit unserer Gegend in jener
Zeit den Charakter einer üppigen Grassteppe verlieh und sie für Tiere
und Menschen bewohnbar machte, hat in der Folge durch fließendes
Wasser eine Umlagerung und durch Entkalkung eine Umwandlung in
lößähnlichen Lehm erfahren. Auch dieser bildet einen sehr fruchtbaren
Boden, wie das Landschaftsbild beweist, das unsere Gegend heute noch
darbietet. Wogende Getreidefelder und grüne Wiesen, denen unser
westfälisches Flachland vor Zeiten feinen Ruf verdankte, legen noch heute
Zeugnis davon ab, daß Ackerbau und Viehzucht hier ihre Bedeutung
nicht eingebüßt haben. In mühsamer Arbeit gewinnt auch der Bewoh¬
ner des Ruhrgebirges nach wie vor dem nicht so ergiebigen Schieferton¬
boden seiner Felder die Erträge des Ackerbaus ab. Dafür beleben die
zur Beackerung ungeeigneten Höhen und Abhänge des Gebirges die
Landschaft durch reichen Waldschmuck, der in der nördlichen Ebene zurück¬
tritt und hier nicht selten die Durchtragungsstellen des felsigen karboni¬
schen Untergrundes anzeigt.

Bäuerlich war in früheren Zeiten der Hauptbestandteil unserer
Bevölkerung. Eine zähe Anhänglichkeit bewahrte er der Scholle, die er
bearbeitete und die ihn nährte. Wie der Lauf der Jahrhunderte kaum
ändernd in seine Daseinsbedingungen eingriff, so hielt er fest an der

") Vergl. das im Märkischen Museum aushängende Bild einer Dilu¬
viallandschaft von Prof. Ur. Frans.

") Als heimatliche Belegstücke dieser ältesten Periode menschlicher Kul¬
tur bewahrt das MärkischeMuseum eine Anzahl von Steinbeilen auf, von denen
eines bei Langendreerholz in einer diluvialen Kies- und Sandgrube aufgefun¬
den worden ist.

'
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Väter Einrichtungen, Sitten und Sprache und offenbarte einen zähen
Widerstand gegen das Fremde.

Seit etwa zwei Lebensaltern aber ist eine neue Zeit in unsere den
Neuerungen ehedem so abholde Heimatwelt eingezogen und hat ihr Bild
völlig umgestaltet. Weit und breit erschallt der Lärm einer vielseitigen
Industrie, weniger in den Tälern des Gebirgs als in der Ebene, die
günstigere Verkehrsmöglichkeiten bietet. Wo sonst der Landmann seine
Felder pflügte, da ragen jetzt die Hochburgen gewaltiger Eisenwerke em¬
por, da regen sich Tausende von Maschinen, und Wälder von hohen
Schornsteinen dampfen ihre Ruß- und Oualmmengen in die Luft. Noch
läßt die außerordentliche Vermehrung der Bevölkerung keinen Stillstand
erkennen, und kaum kann der ins Riesenhafte wachsende Verkehr durch
das dichte Bahnnetz bewältigt werden, das sich über die Landschaft
spannt. Auch unsere Stadt steht im Zeichen lebhafter Jndustrietätigkeit;
die Zeiten des ruhigen Ackerbürgertums sind längst vergessen.

Ermöglicht wurde dieser wirtschaftliche Umschwung, der das ge¬
samte Kulturleben der Gegenwart mit ergriff, durch die gewaltigen
Steinkohlenmengen, die der heimische Bergbau der Industrie zur Ver¬
fügung stellte. Ihr Verbrauch wird auch die Zukunft des neuzeitlichen
Lebens wesentlich mitbestimmen. So erleben wir in der überaus regen
Steinkohlenförderung der Gegenwart gleichsam die Auferstehung einer
in uralten Zeiten begrabenen Heimatwelt. Die Energiemengen, die
von der Sonnenwärme der karbonischen Zeit jahrtausendelang in einer
üppigen Flora aufgespeichert worden sind und in unerschöpflichen Koh¬
lenlagern heute noch gebunden vorliegen, werden in Hüttenwerken und
Fabrikbetrieben jeglicher Art durch den Verbrennungsprozeß befreit und
in Arbeit umgesetzt. Vor dem Menschengeiste aber, der in allem, was
sich im Laufe der Erdengeschichte ereignet, den Zusammenhang von Ur¬
sache und Wirkung sucht, steigt das Leben der Vorwelt aus der Tiefe mit
empor und enthüllt ihm das ewige Wechselspiel des Werdens und Ver¬
gehens in großen Bildern.
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Berichtigung.

S, 10, Z. 26: statt S. 23 muß es heißen S, 2g f. S. 16,

Z> 27: vor statt von — S. 23, Z. 4 von unten: Korrespondenz

statt Korrespondenzen. — S, 2S, Z, 33 f. ist „als" zu tilgen. —

S. 36, Z. 27 ist zu lesen: Da man die Vorladung verlegt hatte,

wußte man nicht, von wem sie komme . . .



Geschichte des Oolmarsteinschen
Oemgerichts im .Mittelalter

von Lir. Gtto Scchnettlcv.

Volmarstein ist noch immer ein mächtiger Anziehungspunkt für

alle, die geschichtlichen Sinnes und romantischen Empfindens nicht ganz

bar sind. Neben Hohensyburg und Hohenlimburg bildet es den Inbe¬

griff alles romantischen Zaubers, in dem die schönen Berge der Heimat

erstrahlen. Mit besonderer Freude muß man daher die Bestrebungen

begrüßen, die seit Ende des Jahres 1909 mit besonderer Unterstützung

der Familie von der Recke-Volmarstein zur Erhaltung der Burgruine

im Gange sind. H Hier auf der Burg mohnte ja einst das Geschlecht, mit

dessen Schicksal seit ältester Zeit — soweit unsere geschichtliche Kenntnis

reicht — Wohl und Wehe unserer Heimat bis in den Anfang des

11. Jahrhunderts auf das engste verknüpft war.

Rests dieser Herrschaft, der ihr Lehensbesitz verblieb (oder wieder

zurückgegeben wurde) haben sich bis ins 19. Jahrhundert erhalten, nach¬

dem im Jahre 1429 die Familie von der Recke das Erbe des Geschlechtes

von Volmarstein angetreten hatte. Daß der ganze V o l m a r-

steinsche Besitz an der Ruhr H seit 1324 bis gegen 1410 (oder

besser 1391 und 1392) allmählich an die Grafen von der Mark gekommen

sei, kann man daher nicht behaupten. H Höchstens könnte diese Behaup¬

tung bezüglich hoheitsrechtlicher Erwerbungen der Grafen Geltung haben.

Als nun der einst in der Umgegend von Volmarstein lehensherr¬

liche Rechte besitzende Zweig der Familie von der Recke 1817 u. a.

wieder in den Besitz der Burgruine gelangte, da legte er sich auch den

Namen Volmarstein bei, um nicht nur die enge Verbindung mit dem

einstigen Herrschaftsgebiete seiner Ahnen anzudeuten, sondern auch einen

hier einst hochbedeutenden Namen der Vergessenheit zu entreißen und

wieder zu Ehren zu bringen.

Anfangs Ministerialen des Erzbischofs von Köln, waren die

Volmarsteinschen Herrn unter dein Schutze ihres erzbischöflichen Gönners,

der allerdings stets eine Art Oberherrschast behielt, im Laufe des 12. und

13. Jahrhunderts zu recht bedeutender Stellung emporgewachsen. Seit

H Vergl. Notizen in der Hagener Zeitung vom 28. Oktober 1909 und
14. Januar 1910.

-) Abgesehen von den Gütern bei Soest hatten die Volmarsteiner seit
Ende des 13. Jahrhunderts auch größeren Besitz im Münstcrlande.

h Vergl. Lindner, Die Veme, 1. Ausgabe 1888, S. 79 (nach Kindlinger,
Geschichte der Herrschaft Volmarstein, 2 Bde., Osnabrück 1801) und danach
andere.
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Anfang des 13. Jahrhunderts nicht mehr dem niederen, sondern dem

höheren Adel angehörend, beherrschten sie, ein mächtiges, weit ver¬

zweigtes Geschlecht, unsere Vorfahren, überall in Westfalen und am

Niederrhein bekannt und vertreten, wo die Besten des Adels zu finden

waren, stets Seite an Seite mit den tapfersten Vasallen des Erzbischofs

und ihm treu ergeben in Unglück und Not — so führten sie die Herrschaft

über unsere Heimat, bis in den schweren Kämpfen, die nach der Doppel-

wahl von 1314 das Reich durchtobten, jäh das Unglück über sie herein¬

brach und ein schwerer Schicksalsschlag sie traf, da der Graf von der

Mark 1324 ihre Burg eroberte und zerstörte und so hier der Herrschaft

dieses Geschlechtes für immer ein Ende machte: H des ist ein Wahrzeichen

die Burgruine in Volmarstein!

Und doch — es gab eine Zeit, in der der Name Volmarstein von

ungleich größerer Bedeutung war, nicht allein für die engere Heimat,

sondern weit darüber hinaus, in allen deutschen Landen. Fast genau zu

der Zeit, als der letzte Sproß des einst so blühenden Geschlechtes, Johann

von Volmarstein, im Jahre 1429 ins Grab sank, in der ersten Hälfte des

15. Jahrhunderts, begann der Name Volmarstein in neuem Glänze und

Ruhme zu erstrahlen — in der Blütezeit der westfälischen Vemgerichte.

Die Familie von Volmarstein, die einstmalige Besitzerin der Freigraf¬

schaft, war also dahin, aber der Name erlangte nun eine Bedeutung

wie nie zuvor, und wie dies Geschlecht seinen Namen für den unsere

Heimat umfassenden Vemegerichtsbezirk, die Freigrafschast Volmarstein,

hergab, so bildete sein einstiger Besitz auch die Grundlage für das Veme-

wesen in dieser Gegend.

I. Entstehung und älteste Geschichte.

Die ersten Ansänge der Veme reichen sehr wahrscheinlich zurück

in die Zeit Karls des Großen. Als Karl der Große das Sachsenland

im blutigen Ringen niederwarf, wurde sie aus fränkischen? Geiste heraus

geboren. Sie ging hervor aus der Notlage der Franken in dem eben

unterworfenen und christianisierten Sachsen, eingesetzt als königliches

Gericht — im Gegensatz zum sächsischen Volksgericht, das wir später als

Gogericht kennen lernen — zur schnellen Verfolgung 2) aller gegen den

„Königsfrieden" gerichteten Verbrechen, d. h. der Verbrechen, die an den

unter königlichem Schutze stehenden Sachen und Personen begangen

H Eine Skizze der Volmarsteinschen Geschichte habe ich gegeben in der
Hagener Zeitung vom 30. Juni, 1. Juli, 9. und 11. Dezember 1911.

2) Auch Th. Lindner, Die Veme, Paderborn 1896 (Neudruck),S. S29 ff.,
bes. S. S34 weist hin auf das Verfahren gegen die Hand hafte Tat als
Ursprung der Vemegerichtsbarkeit. Des öfteren spricht er auch von der S 0 n-
derstell ung der Veme. — L. Ritz, Die ältere Gesch. des Bestes und der
Stadt Recklinghausen, Essen 1993, S. 148 f. verweist ebenfalls den Anfang
der Freigerichte in die karolingische Zeit. Seine sonstigen Ansichten, auf die
ich hier im einzelnen nicht eingehen kann, glaube ich größtenteils ablehnen
zu müssen.



wurden. Später finden wir diese Verbrechen zusammengefaßt in dem
Begriff der sogenannten „vemwrogigen Punkte." >) Die Frei- oder
Vemegerichte sind also königliche Sondergerichte, da sie nur über die¬
jenigen Verbrechen zu richten haben, die ihnen besonders zugewiesen sind.
Diese vemewrogigen Punkte sind in der Hauptsache schon in dem Lapitu-
lune Laxonieum aus der Zeit Karls des Großen enthalten, alles Ver¬
brechen gegen die öffentliche Sicherheit, unter denen Diebstahl, Raub,
Mord, Verrat, Meineid, Verbrechen gegen die Kirche u. a. dieser Art be¬
sonders hervortreten. Wenn nun auch die strafrechtliche Kompetenz der
Freigerichte so genau umschrieben war, so wurde doch der Diebstahl des
öfteren, schon in älterer Zeit, vor Gogerichten abgeurteilt, die aller¬
dings eine prinzipiell unbeschränkte Strafgerichtsbarkeit und besonders
die hohe Gerichtsbarkeit hatten. Das war auch wohl im Bereiche der
Herrschaft Volmarstein (iuäitium Hagon) der Fall, wie aus einer
älteren, im Jahre 1229 aufgezeichneten Nachricht hervorgeht, aus der
auch zu entnehmen ist, daß der Gograf des Herrn von Volmarstein der
Richter des „iuciitium Ickagsn" war. 2) Wenn auch das sächsische Recht
den Dieb als Volksfriedensbrecher ansah und er nach fränkischer Anschau¬
ung den Königsfrieden verletzte, so bedingte das doch keine Aenderung
der Strafe. Deshalb werden die Franken auf die Bestrafung des Diebes
nach ihrem Rechte keinen besonderen Wert gelegt haben. Jedenfalls
zeigt sich gerade in der Bestrafung des Diebstahls recht deutlich, „wie
wenig das Freigericht darauf Anspruch machen kann, ein allgemei¬
nes Gericht zu sein, sondern wie es lediglich ein Sondergericht war
zur Bestrafung desjenigen, der den Königsfrieden verletzt hatte." 2)

Findet sich nun die Ansicht von dem Ursprung der Verne in karo-
lingischer Zeit außerdem in der in Westfalen mindestens seit dem 14.
Jahrhundert fast zum Dogma gewordenen Tradition, daß Karl der Große
die Verne eingesetzt habe, so ist das sicherlich keine schlechte Stütze, wenn
natürlich auch nicht festgestellt werden kann, wie weit der große Franken¬
herrscher persönlich an der Ausbildung der Sondergerichtsbarkeit auf
sächsischem Boden beteiligt war. r)

Die weitere Entwicklung der Freigerichte, begünstigt durch den
Mangel einer ordentlichen Herzogsgewalt, was zugleich den Reichs¬
gedanken lebendig erhielt, läßt sich nun ungefähr seit dem 12. Jahr-

H Lindner, S. 472 ff.
2) So glaube ich die Stelle bei von Steinen, Westfälische Geschichte IV,

94 deuten zu müssen, auf die ich anderswo näher eingehen werde. Darauf, daß
in Hagen der ursprüngliche Sitz des Gogerichts war, wird es auch zurückzu¬
führen sein, daß hier kein Freistuhl stand. Der hier genannte Gograf ist der
älteste in der Grafschaft Mark. Vergl. I. Schmitz, Gogerichte, Diss. Münster
1991, S. 24. Beitr. zur Gesch. Dortmunds und der Grafschaft Mark XXI, 1912.

") F. Herold, Gogerichte und Freigerichte in Westfalen, Heidelberg 1999,
S. 2S. Vergl. zum Vorstehenden allgemein! M. Jansen, Zur Entstehung der
Veme, 1997 (in der Wissenschaft!. Beil. zur Germania Nr. 38) und F. Herold.

H Jansen S. 391.
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hundert, insbesondere an der Hand der Urkunden verfolgen. >) Die
charakeristischen Merkmale treten mehr oder weniger deutlich hervor.
Die kriminalistische Tätigkeit jedoch können wir erst im 14. Jahrhundert
(wieder) erkennen. Bis dahin verschwindet diese für uns fast
ganz hinter der recht umfangreichen Inanspruchnahme der Frei¬
gerichte durch zivilrechtliche Angelegenheiten. Die Glanzperiode beginnt
erst mit dem 13. Jahrhundert. Die große Bedeutung, die die Veme-
gerichte damals erlangten, hat sie weithin im deutschen Vaterlande und
darüber hinaus bekannt gemacht. 2)

Daß sie damals berühmt oder, wenn man will, berüchtigt waren,
das ist der Grund, zumal sie aus einer verhältnismäßig unbeachteten
Stellung zu einer Art von Reichsgerichten emporwuchsen, für den un¬
ermüdlichen Eifer der Forscher in der Ergrllndung des Ursprungs und
der Entwicklung dieser im 15. Jahrhundert wenigstens eine Zeit lang so
gewaltigen Erscheinung. Schon 1760 klagte daher Senckenberg, über
das Westfälische Vemgericht sei schon so viel geschrieben worden, daß man
„ganze Wagen damit anfüllen könnte". H Aber auch heute noch hat sich
dieses Interesse fast ungemindert erhalten trotz oder grade wegen des
Werkes von Th. Lindner, der 1888 hiermit die Forschung zu einem ge¬
wissen Abschluß brachte und über manche bis dahin ungeklärte Fragen
Aufschluß gab, damit zugleich vielfach anregend zur weiteren Erforschung
nicht nur des ersten Ursprunges der Verne H, sondern auch einzelner
Freigerichte.

Auch mir gab Lindners verdienstvolles und ausgezeichnetes Buch s>
über die Veme die Anregung zu der vorliegenden Arbeit: es interessierte
mich, zunächst zu sehen, wie auch das Volmarsteinsche Vemgericht im

') Auch die wohl hier und da festgehaltene Sitte der unmittelbaren Be¬
lehnung durch den König wird dem Emporkommen der Veme förderlich ge¬
wesen sein.

H Vergl. Lindner, S. Sit) ff.
H Senckenberg, Abhandlung von der kaiserlichen höchsten Gerichtsbar¬

keit, 1760, S. 5S.
H Hierauf ging Lindner weniger ein. Vergl. oben Herold und Jansen.
H Ein flüchtiges Durchlesen genügt allerdings nicht, um die inhaltreichen

Ausfuhrungen Lindners, der hier eine Menge Material kurz und knapp zu¬
sammenfaßt, völlig zu verstehen. Wer aber mit Berufung auf Lindner Be¬
hauptungen aufstellt, die von L. des öfteren zurückgewiesenwerden, dem kann
der Vorwurf der Flüchtigkeit gegenüber einem so grundlegenden Werke, wie
das Lindnersche es ist, nicht erspart bleiben. Wenn sich Buschmann über
die Stellung Wetters zur Veme nach dem Exemptionsprivilegium von 13SS für
das 1ö. Jahrhundert falsche Vorstellungen macht und ebenso von der Stellung
des Freigrafen zu anderen Gerichten, so ist das für B. als NichtHistoriker schon
verzeihlich: er ist übrigens auch ein sehr »schlechterLateiner.. Vergl. Buschmann,
Wetter a. d. Ruhr, 1901, S. 40 f, S. 43 und 143 f. Uber Einzelheiten weiter
unten. Viel weniger verzeihlich ist es aber, wenn Weber (Dortmunder
Beitr. XX, 14) Lindner zitiert und sagt, daß die Freien des Freigerichts noch
die alte germanische Freiheit gewahrt hätten, eine Ansicht, die L. nicht nur in
der Einleitung, sondern auch sonst wiederhalt zurückweist. Etwas sonderbar
liest sich so auch der Satz bei Darpe (Bau- und Kunstdenkmäler von West-



13. Jahrhundert im Reiche wirkte. >) Denn das ist ja eigentlich das

Interessante an den ganzen westfälischen Vemgerichten, ihre ausgedehnte

Wirksamkeit im deutschen Reiche: zu sehen, wie die Freigrafen, diese

meist einfachen westfälischen Bauern über ganz Deutschland oft große

Städte schreckten, ja selbst über Fürsten und Könige sich die Gerichtsbam

keit anmaßten!

IZ. Das Gerichtswesen.

Bevor wir nun auf die eigentliche Geschichte des volmarsteinschen

Vcmgerichts eingehen, soll zunächst von seiner Zusammensetzung,

dann von der Zuständigkeit und zuletzt von dem Verfahren

des Gerichts die Rede sein. 2)

Zusammensetzung.

Wie sonst, setzte sich auch das Freigericht zusammen aus Richter

und Umstand. Der Richter ist hier der F r e i g r a f, den Umstand bilden

meistens und hauptsächlich die sogenannten F r e i s ch ö f f e n. Der In¬

haber des Gerichtes, der besonders über Ein- und Absetzung des Frei¬

grasen verfügt, ist der Stuhlherr; bei Gericht zu erscheinen, steht in
seinem Belieben.

Dem Freigrafen untersteht die Leitung der Verhandlung, er

erläßt die Vorladung und verkündet auch das Urteil. Erst in

späterer Zeit sind die Urkunden vom Freigrafen besiegelt, früher geschieht

die Bcsiegclung meistens durch den Stuhlherrn. So ist eine Freigerichts¬

urkunde vom Jahr 1308, nach der Dietrich von Hengstey (Heymstede) vor

dem volmarsteinschen Freigrafen Gerhard von Lindenbeck Güter an das

Kloster Gevelsberg verkaufte, von dem Herrn von Volmarstein besiegelt. H

Auf Vorschlag des Stuhlherrn wurde der Freigraf vom Könige bestätigt,

vor dem er einen feierlichen Eid in Gegenwart zweier Freischöffen ab¬

legen mußte. Eine der ältesten Bclehrungsurkunden, die wir kennen,

ist eine Volmarsteinschs. Allerdings gehört sie in die Volmarsteiner

Freigrafschaft auf dem Drein im Münsterlande. Ludwig der Bayer über¬

trug hiermit im Jahre 1331 dem Freigrafen Heinrich von Koesfeld das

inslioinw saorgtum in Volmanstein. 4) Weitere Bestätigungen durch

den König sind aus dem 15. Jahrhundert bekannt. Im April 1418 er-

falen, Hagen-Land, 1910, S. 31): „Die Freigrafschaft Volmarstein war noch
i in 13. Jahrhundert so angeschen, daß man sie des heiligen römischen
Reiches oberstes Freigcricht nannte." Rannten sich nicht auch andere Frei¬
gerichte so?

) Eine Skizze habe ich schon im Westfälischen Tageblatt-Hagen (Juni
1919) gegeben.

2) Diese allgemeinen Angaben sind durchgängig Lindner entnommen.
st Staats-Archiv Munster, Kopiar-Gevelsberg n. 4 und Lindner, S. 79.
st Oefele, Herum IZoicarum Lcrivtorss, 1763, S. 776. Vergl. auch

Böhmer, Regesten Ludwigs des Baiern, n. 1301. Bei Oefele steht statt Koesfeld
Bosselt. Ich erwähne diese Urkunde auch deswegen hier, weil durch sie viel¬
leicht die Volmarsteinschen Erben (v. der Recke) 1437 von Sigmund die Reichs-
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nannte Kaiser Sigmund den Johann Koch von Wehringhausen auf Vor¬
schlag des Herzogs Adolf von Cleve zum Freigrafen des Stuhls zu Vol¬
marstein. >) Heinrich van Vörde war schon 1414 im Amt 2) und erhielt
1423 die Bestätigung allerdings vom Kölner Erzbischof, der kurz vorher
die Statthalterschaft über die westfälischen Gerichte von Sigmund erlangt
hatte. H Immerhin wurde er aus Bitten des Herzogs Adolf von Cleve
im April 1428 vom Könige eigens bestätigt. Schon am 27. April war
Heinrich zusammen mit 5 anderen Freigrafen vor der Taubenburg in
Serbien in der Umgebung der Königs; nach zwei Tagen erfolgte die
feierliche Bestellung Heinrichs von Vörde zum Freigrafen von Volmar¬
stein, wobei er mit den anderen Freigrafen zusammen den Eid vor dem
Marschall von Pappenheim ablegen mußte. Zwei Jahre vorher war
auch Hans von Vörde (24. September 1426) zu Blindenburg zum Frei¬
grafen zu Volmarstein im Lande Mark ernannt worden. 4) Trotz der
Vollmacht des Kölner Erzbischofs mochte die unmittelbare Belehnung
durch den König den sich wichtigtuenden Freigrafen eindrucksvoller und
angemessener erscheinen. Uebrigens erbat sie der Erzbischof gelegentlich
noch selbst; so 1428 für den Arnsbergsr Freigrafcn (Lindner S. 166.)
Heinrich von Vörde versah nun 1416 auch das Amt eines
Gografen in Hagen und 1418 in Schwelm, s)

Die größte Gewalt über den Freigrafen besaß der Stuhlherr,
der ihn auf bestimmte Zeit und gegenseitige Kündigung anstellte.
Von ihm war er also abhängig. Gleichwohl beanspruchte der
König das Absetzungsrecht, das ihm auch einige Male ausdrücklich
zuerkannt wurde. Besonders die Verletzung des Eides zog unter
allen Umständen Verlust des Amtes nach sich. Aber auch sonst
konnte er bei Vergehen zur Rechenschaft gezogen werden. Seine
Vorladung erfolgte unter besonders feierlichen Formen. Dreimal
wurde er vorgeladen- das erste Mal mit 7 Freischöffen und 2 Freigrafen,
zum zweiten Male mit 14 und 4 und zum dritten Male mit 21 Frei-
schöfsen und 7 Freigrafen. Was die Herkunft der Freigrafen betrifft, so
stammten sie meistens aus den Kreisen der Dienerschaft ihrer Stuhlherrn;
Adlige waren es im 13. Jahrhundert wohl fast nie mehr. Ja, dem Wal-

belehnung nicht nur für ihre Freigrafschaft im Münsterland, sondern auch für
ihre Lehnsbesitzungen im Gebiete der einstigen Herrschaft Volmarstein erlangten,
worauf gestützt sie nicht nur den Ansvruch auf Reichsunmittelbarkeit erhoben,
sondern auch die Herrn von Volmarstein als Grafen oder gar Reichsgrafen
betrachteten- (So K. 0. der Recke, Chronik der Familie 0. d. Recke, 1878, S. 168.)
Vergl. Lindner, S. 429 f.)

>) Reg. Siqm. 1896/97. I, n. Z096. S. 219.
-) Wests. Siegel des M. A. 4 (1900), S. 6S (St. A. Münster Gevels¬

berg n. 127) und unten S. 18.
H Lindner, S. 421 und S. 418 f.
H Altmann, Regesten Sigmunds II., n. 7033, S. 72, und v. 6733, S. 31.
H Staatsarch. Münster Herdecke n. 47 und Gevelsberg n. 129. Der

Freigraf Johann Koch (Kock) war 1422 auch Hofrichter zu Hagen, v. Steinen,
III, 1580.
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deckschen Freigrafen Manhof sagten die Erfurter 1446 gar nach, er sei
früher ein Karrenführer gewesen! >)

Das Urteil im Vemeprozeß ging aus von den Freischösfen, sie
waren die eigentlichen Richter. Der Idee nach galten sie als königliche
Beamte, da auch hier die Ernennung ursprünglich vom Könige erfolgte,
ein Recht, das er später den Stuhlherrn und Freigrafen überließ. Ding¬
pflichtig, d. h. zum Besuche des „echten Dinges" verpflichtet, waren alle
in der Freigrafschaft wohnenden freien Landsassen, zu denen alle ein
eigenes Haus besitzenden Leute gehörten. Das waren längst nicht mehr
die alten germanischen Freien! Unter den Dingpflichtigen nahmen die
Freischöffen eine hervorragende Stelle ein. Sie zerfielen in zwei Arten,
die Stuhlfreien und die eigentlichen Freischösfen. Allerdings sonderte
sich unter diesen wieder die Ritterschaft ab, wie wenigstens für Volmar¬
stein die Urkunden des 15. Jahrhunderts zeigen, indem die Ritter fast
immer besonders unter den Freischöffen genannt werden. Die
Freiheit der Stuhlfreien war in gewisser Hinsicht beschränkt. Da
der Stuhlherr das Recht des Obereigentums an ihren Gütern
besaß, waren sie abgabepflichtig, hatten auch wohl Spanndienste
zu leisten, daneben oblag ihnen gewöhnlich die Erhaltung der
Königsstraße. Die Stuhlfreien besaßen ihre Güter in Erbpacht
und brauchten sie nur mit ihrem Willen aufzugeben. Bei einem
etwaigen Verkauf verlieren sie nicht ihre Freiheit, da sie persönlich nicht
initverkaust werden können. Doch erfolgt dann die Zahlung der Abgaben
an den Käufer, nicht mehr an den Stuhlherrn. Anscheinend waren diese
Abgaben im allgemeinen nicht drückend, zumal die Stuhlfreien von Her-
wedde und Gerade frei waren. Zusammen mit dem Freigrafen den
festen Bestand des Gerichts bildend, hatten sie die besondere Pflicht, das
Gericht zu besitzen. In den Urkunden sind sie meistens als Dingpflichtige,
Freileute, aber auch als Stuhlfreie und Bankfreie bezeichnet. 2) Um
solche Stuhlfreic und deren Güter (gegen 46) handelt es sich in einer auch
sonst interessanten Volmarsteinschen Urkunde vom Jahre 1314. Z) Nach
dieser Urkunde verkauften zu Lennep am 23. Mai Gottfried von Sayn,
Herr von Volmarstein und seine Gemahlin Sophie ihre borackitutos sivo
bona Ubera guo ckiouvtur vri^s^ost in den Kirchspielen Radevormwald,
Schwelm, Breckerfeld, Dahl, Hagen und Vörde dem Grafen Adolf von
Berg auf Wiederkauf, ebenso die bamiinzs liborigui äiountorVriluäo.H

H Der Bremer Rat nennt die Freigrafen „unachtede lüde", und einmal
heißt es, sie seien kaum wert, Schweine zu hüten. Vergl. Lindner, S. SM.

2) Lindner S. 364 ff, Abschnit 81 und 82. Vergleiche für das IS. Jahr¬
hundert besonders die Urkunden in Bd. VIII der Baseler Beiträge von 1866,
von denen einige unten mitgeteilt werden. —

-') Lindner meint diese Urkunde vom Jahre 1314 S. 397, wo versehentlich
1392 angegeben ist. In Anm. S ist als Quelle richtig Lacomblet Ub. III, n.
132 angegeben. Vergl. auch Lindner, S. 79.

H Von einem eigentlichen Verkauf dieser Vrilude kann deshalb nicht
die Rede sein, da sie nicht gezwungen werden konnten, auf ihrem Gute zu
verbleiben
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indem sie sich die inrisckiotio. gas ckicnkur VrioArat'soli u k reservierten;
ein dnrch den Tod eines Freien erledigtes Freigut soll stets wieder in die
Hände des Freien kommen. >) Die Stuhlgüter sollen also in den Hän¬
den derStuhlfreien bleiben, um den Bestand der Freigrafschast
ungeschmälert zu erhalten. Wiederkauf war ja vorgesehen. Wenn sich
Gottfried nun die Freigrafschaft reservierte, so heißt das also, er behielt
das Verfügungsrecht über den Freigrafen, die Stuhlfreien blieben ihm
dingpflichtig, außerdem hatte er weiter Anspruch auf etwaige Einnahmen
des Gerichts. Zu den Freistuhlsgütern der volmarsteinschen Freigraf¬
schaft gehörten sicher auch 2 um 1408 in einem Lagerbuch des Boelsr
Pfarrers genannte Güter im heutigen Dorfe Helfe: das eine, zu dein ein
Kotten gehörte, ist als „dat vrie gud" bezeichnet, das andere heißt „de
vryehoff" und sein Besitzer Dietrich von Boele. H Vielleicht waren also
die Herrn von Boele ursprünglich Stuhlfreie. Auch in Herdecke wird im
15. Jahrhundert „dey freyhoube dar dey frystoil yune licht" genannt. H

Die geringe Zahl der Stuhlfreien, die an manchen Stühlen wohl
gänzlich fehlen mochten, erheischte Ersatz, besonders, als häufiger Gerichts¬
sitzungen stattfanden. Man fand ihn in den Leuten, die meist schlechthin
als Freischöffen bezeichnet werden. H Wer Freischöffe werden wollte,
mußte ehelich und frei geboren und unbescholtenen Rufes sein. Tatsäch¬
lich aber wurden namentlich im 15. Jahrhundert manche unwürdige
Personen Freischöffen, da man bei ihrer Auswahl weniger vorsichtig war,
zumal die Sache eine gute Einnahmequelle bildete. Doch galt ein solches
Schöffentum nichts, sobald sich herausstellte, daß es zu Unrecht erworben
sei, wie dies 1458 einem gewissen A. Sleyger (oder Slsher u. ä.) von
dem Prokurator der Stadt Eßlingen nachgewiesen wurde. Sleyger war
Eigenhöriger des Grafen von Württemberg. Murer entlarvte seinen
Landsmann, weil dieser ihn bezichtigte, er habe für Geld Urteilssprüche
vor dem Freistuhlin derHaspe erworben, s) Notschöffen nannte
man diese unrechtmäßigen Freischöffen. War ein solcher erkannt, so
wurde er im Falle einer Verklagung wie ein Unwissender vorgeladen
und behandelt; die erworbenen Vorrechte nützten ihm nichts. Der

H Vergl. Lacomblet, Niederrheinisches Urlundenbuch III. S. 98, n. 132.
— Gottfried von Sayn war nicht Freigras, wie Buschmann, S. 42 meint. Schon
1313 finden wir ihn als Schwiegersohn des Theoderikus von Volmarstein be¬
zeichnet. Sophie, des letzteren Tochter, nennt eine Urk. vom 2./II. 1298. Biel-
leicht brachte die reiche Erbschaft dein Gottfried v. S. den Namen eines ..Herrn
von Volmarstein" ein. Kindlinaer, Geschichte von Volmarstein 1891, II, S. 269,
267 t. und l L. A. W. Köster), Diplomatisch praktische Beyträge, 1797, I, Beilage,
S. 199. Westfälisches Urkundenbuch, Bd. VII. n. 24S1.

H Zeitschrift für vaterl. Gesch. und Altertumskunde Westfalens Bd. 68
(1919), S. 278, 279 und 271, Anm. 1.

H Staatsarch. Münster, Herdecke n. 68, fol. S. Vergl. auch Lindncr
S. 378. In der Nähe von Volmarstein wird 1486 auch „dey Vryen burschop"
genannt. (Festschrift für die Graftschaft Mark 1999, Bd. II.)

H Für die Freischöffcn unserer Freigrafschaft vergl. besonders die
Zeugen in den Urkunden des IS. Jahrhunderts iweiter unten).

°) I. PH. Datt, Volumen rerum (Zermsrücsrum, Ulm 1698, S. 742 ff.



Wissende — so werden die Freischöffen auch genannt — genoß nämlich
gegenüber dem Unwissenden oder Nichtschöffengewisse, zum Teil recht
bedeutende Vorrechte. Er gewann nicht nur, sei es verklagt oder klagend,
leichter Eideshelfer, sondern genoß auch ein größeres Vertrauen und war
bekannt mit dem Gange des Gerichts, außerdem wurde er stets im heim¬
lichen Gericht abgeurteilt. So wurde 1437 ein Augsburger in Volmar¬
stein vor dem Freigrafen Heinrich von Vörde „wissend", um die Mörder
seines Bruders nachdrücklicher verfolgen zu können. H

Die Aufnahme eines Wissenden erfolgte unter feierlichenFormen,
wobei der Schöffeneid abgelegt, der neue Schöffe zur strengsten Geheim¬
haltung und zur Anzeige aller vor die Veme gehörigen Verbrechen ver¬
pflichtet wurde. ")

Mit der Bedeutung der Veme wuchs auch die Zahl der Schöffen,
bis sie in der Blütezeit über ganz Deutschland verbreitet waren; nicht
nur manche Fürsten, sondern selbst der König gehörte ihnen zu. Auch
Geistliche waren Freischöffen: vielleicht 1373 der Pfarrer von Volmar¬
stein Hermann van Fürstenberg 'und 1405 der Boeler Pastor namens
Johannes, H sicher aber, um einen Geistlichen der benachbarten Lim¬
burger Freigrafschaft zu nennen, der Pastor von Hohensyburg, der um
1459 sogar als Prokurator auftrat. H

Was die Stuhlherrn betrifft, die ja der Idee nach die eigentlichen
Freigrafen waren, so finden wir sie einige Male auch geradezu als Frei¬
grafen bezeichnet. 1421 nannte sich Everhart Herr zu Limburg und zum
Hardenberg Freigraf des Freistuhls zu Limburg. °) Dem stellvertreten¬
den Stuhlherrn des Grafen von der Mark in Wetter, Kracht Stecke, legte
1449 die Stadt Eßlingen die Bezeichnung eines Freigrafen bei. Frei¬
grafen im herkömmlichenSinne sind also nicht gemeint.

Zuständigkeit.
DieZuständigkeit desVemgerichts erstreckte sich in zivilrechtlichen An¬

gelegenheiten über alles, was im Königsfrieden steht; dazu gehören außer
freiem Eigentum alle Rechtsstreitigkeiten, die sich auf die Königsstraße be¬
ziehen. Aber auch im Falle der Rechtsverweigerung, die sich oft leicht kon¬
struieren ließ, ging man dieVeme an, nachdem sie besonders durch Kaiser
Sigmunds Begünstigung im 15. Jahrhundert die Stellung eines Reichs¬
gerichts erlangt hatte. Auf diese Weise brachte man sehr häufig auch
Klagen um Geldschuld vor ihr Forum. H Die von den Stuhlherrn und
Freigrafen eifrig gepflegte Anschauung, daß die Freigerichte Reichs¬
gerichte seien, fand vielfach Anerkennung und verschaffte ihnen eine Zeit

9 Dreher, Iis sscrstis iudiciis ed. Qoebel, 1762, S. 194.
H Dies alles ist bekannt genug. Vergl. Lindner S. S62 ff.
h Unten S. 13 und H. Esser, Geschichte von Hohenlimburg 1967, S. 123,
H K. W. Tadama, Geschiedenis usw. Leiden 1875, S. 197 f.
H Lindner S. 338.

H Datt, S. 733 f. Kopp, Heimliche Gerichte (1794), S. 123. Auch 1459.
Lergl. Joh. Voigt, Fehmqerichte (1836) S. III f. und 113, A. 91.

") Herold, S. 23 ff.
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lang Zuständigkeit für das ganze Reich, die freilich einerseits strafrechtlich
durch die vemewroqigen Punkte begrenzt war, andererseits aber durch
Hinzufllgung der Rechtsverweigerung zu den letzteren ins Grenzenlose
ausgedekmt werden konnte.

Die Freigerichte waren nun nicht etwa nur den Freien gegenüber
zuständig, wie man früher oft glaubte, sondern auch gegenüber den Un¬
freien. Natürlich unterstanden ihnen auch alle Freischöffen,wes Standes
sie waren, nach Anschauung der Freigrafen, Fürsten und König. So
blieben auch die Fürsten von Vorladungen nicht verschont. Frei von
diesen Gerichten sollten eigentlich Geistliche sein. Aber da viele unter
ihnen Schöffen waren, hielten sich die Freigrafen für berechtigt, auch über
sie zu richten. Daher wies Heinrich von Vörde 1438 ausdrücklich für
Recht, daß Geistliche sich vor den Freigerichten zu verantworten hätten. H

Andererseits gehörten Freigrafen und Freischöffennicht ausschließ¬
lich vor das Freigericht, wie denn auch Bürger eximierter Städte in
Sachen freien Eigentums es in Anspruch nehmen durften. Deswegen
war es also ganz in der Ordnung, wenn 1449 Heinrich von Vörde sein
Land vor den Bürgermeistern zu Wetter verkaufte. Auf die Exemption
Wetters vom Jahre 1355 wird dies kaum zurückzuführen sein. ")

Verfahren.

Was das Verfahren betrifft, so unterschied man, abgesehen von
dem dreimal jährlich stattfindenden „echten Ding", H das aber mehr und
mehr seine Bedeutung verlor, bei dem gebotenen Ding ein offenes und
heimliches Gericht. 1435 hatte Heinrich von Vörde die Wissenden der
Stadt Mainz vor das heimliche und die Unwissenden vor das offenbare
Gericht geladen. (Vergl. unten S. 23.) Wie von alters erschienen
beim gebotenen Ding nur Schöffen, was der Entstehung einer Heimlich¬
keit in diesem abgeschlossenen Kreise sicherlich sehr förderlich war. Hier
fanden in öffentlicher Sitzung Verhandlungen H wegen Geldschuldstatt,
hier wurde auch über verklagte Nichtwissende gerichtet. Jede Vervemung
aber, wen sie auch betraf, gehörte vor das heimliche Gericht, ebenso
Klagen gegen Schöffen, wofern es sich um vemwrogige Sachen handelte.
Die Verwandlung des offenen Dinges in das heimliche trat ein, sobald

H Herold, S. 37 ff. und Lindner, S. 556. Ueber die Stellung des
deutschen Ritterordens unten.

-) Vergl. Staatsarch. Münster, Urkunden der Stadt Wetter. Buschmann,
S. 46 f. und 43, Lindner S. 367 f. und 569. — Auch die Stuhlfreien unterstan¬
den ja wohl dem Gogcricht. Ebenda S. 463.

H Im Abstand von ungefähr 18 Woche». Nack einer Aufzeickmuna des
16. Jahrh. bestand das „echte Ding" noch in der Volmarst. Freigrafschaft.
Vergl. Beilage 3.

') „Daß die Frei- und heimlichen Gerichte nur unter freiem Himmel
am helle» Tage, von Morgen bis Nachmittag stattfanden, sollte der Gebildete
wissen". Lindner, S. 578. Betr. Heimlichkeit vergl. auch Jansen a. a. O.



der vorgeladene Nichtschöfse ausblieb H oder wenn jemand in die Zahl
der Wissenden aufgenommen werden sollte. Kläger konnte nur ein
Schöffe sein, der aber in der Verhandlung eines Vorsprechers bedurfte. 2)
Die Vorladung Unwissender erfolgte durch 2 Freischöffen, aber auch durch
1 Freischöffen und den Freifronen. Freischöffen wurden stets durch
Freischöffen vorgeladen. Die Frist für Unwissende schwankt zwischen 14
und 4Z Tagen; erschienen sie nicht, so fand die Vervemung im heimlichen
Gericht statt, zu der ihnen allerdings keine Vorladung mehr zuging.
Wer als Verklagter überhaupt nach der bestimmten, ihm zustehenden
Frist nicht erschien, verfiel ohne weiteres der „letzten Sentenz", der Ver¬
urteilung. Der Kläger gewann dann seine Sache mit 6 Eideshelfern,
mochte sein Widerpart Schösse sein oder nicht. Doch wurde ebenso der
Verklagte freigesprochen, falls der Kläger ausblieb. H Der Freischöffe
erhielt im Abstände von je 6 Wochen eine dreimalige Vorladung, 4) und
zwar zunächst durch 2 Wissende, dann durch 4 und zuletzt durch 6 und
1 Freigrafen. Doch kam es auch vor, daß der Freigraf selber die Ladung
überbrachte. Außerhalb Westfalens zu bestellende Briefe sandte der Frei¬
graf an Freischöffen, die in der Nähe des Beklagten wohnten, oder mit
stattlichen Reisegeldern versehene westfälische Schöffen übernahmen selbst
die Ueberbringung. Ueber die erledigte Aushändigung ließ man sich auch
wohl von anderen Freischöffen ein Zeugnis ausstellen, da sie vor
Gericht zu erweisen war. Nur eine Strafe kannte die Veme, den Tod
durch den Strang. Die „Wiedereinsetzung", die Freisprechung eines
einmal Verneinten, besonders des Nichtschöffen, war nur schwer zu er¬
langen. Andererseits haben die westfälischen Gerichte eine Mordarbeit
im großen Maßstabe nicht geleistet und sie wirkten in dieser Hinsicht
weder heilsam noch furchtbar.

III. Das 1Z. und 14. Jahrhundert.

lieber die Volmarsteinsche Freigrafschaft liegen erst im 13. Jahr¬
hundert Nachrichten vor, die allerdings auch spärlich genug sind. 1296
hören wir von einer von Delstern über Hägen-Eckesey die Volme entlang
laufenden öffentlichen Landstraße, die vielleicht noch dem besonderen
Schutze des Volmarsteinschen Freigcrichtes unterstand; s) auch soll im
13. Jahrhundert der Hasper Freistuhl an die Herrn von Volmarstein
übergegangen sein. 0) 1294 wird uns der erste Volmarsteinsche Freigraf,

st Wahrscheinlich geschah dies auch, wenn der beklagte Unwissende, der
verurteilt werden sollte, anwesend war.

°) Ueber Einbringung der Klage vergl. Lindner, S. 578.
°) Sehr selten kam es vor, daß beide zugegen waren. Betr. Eides¬

helfer Lindner, S, 592 ff.
st Die an Städte geschickte „Warnung" ist oft einer Borladung gleich.

Vergl. unter „Prozesse".
6) WestfälischesUrkundenbnch VII, n. 2364.
") Diese mit Vorsicht aufzunehmende Nachricht bei Darpe, Geschichte

von Hagen-Land, S. 31 (in den Bau- und Kunstdenkmälern Westfalens 1911).
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Ritter Thcodericus de Mogelich, >) genannt, der als Zeuge bei einer
von Dietrich von Volmarstein in der Nähe von Soest vorgenommenen
Uebertragnng eines Lehngutes vorkommt. Öfters genannt wird das
Freigericht von Volmarstein im nächsten Jahrhundert. Abgesehen von
der oben bereits zitierten Urkunde vom Jahre 1311, aus der wir von
einem Verkauf von Freistuhlsgütern und deren Besitzern erfuhren,
liefern Urkunden von 1308, 1312 und 1313 weitere Nachrichten. In der
ersten handelt es sich um Gutsverkauf eines VolmarstcinschenVasallen, 2s
Dietrichs von Hengstey (Helmstede)vor dem Freistuhl und Gerhard von
Lindenbeck, Freigrafen von Langscheid (bei Breckerfeld). Z) In den
beiden anderen Urkunden ist die Rede von einem weiteren Gutsverkauf
desselben Vasallen in Gegenwart des Freigrafen Heinrich. H Ohne
Frage sind beide Freigrafen unserer Freigrafschaft zuzuweisen, wie denn
1308 auch der Herr von Volmarstein die Urkunde besiegelte. Außerdem
liegen die übertragenen Güter in der Vorder Gegend, die nach Ausweis
der Urkunde von 1314 zur Volmarsteinschen Freigrafschaft gehörte.

Von einer strafrechtlichen Tätigkeit, an die man doch bei dem
Wort Vemc H zu denken pflegt, finden wir hier nichts, abgesehen
davon, daß wir vielleicht aus dem Privileg für Wetter von 1355 auf
eine solche schließen tonnen. Das bleibt auch nachher noch ebenso, und
erst das beginnende 15. Jahrhundert bringt Kunde von Vemeprozessen
in der Freigrafschaft Volmarstein, wie ja überhaupt in der Geschichte
der „westfälischen Gerichte", erst um 1360 eine Nachricht auftaucht, durch
die wir von einem beabsichtigten Prozeß erfahren. Sonst bleiben wir
für diese Frage auf einige Andeutungen angewiesen, o) die allerdings
auch den Schluß nahelegen, daß vielleicht nicht überall Blutgerichtsbar¬
keit mit den Frcigerichten verbunden war.

Eine Urkunde von 1325 sei deswegen hier genannt, weil sie eine
der ältesten Freigerichtsurkunden in deutscher Sprache ist. Der
hierin vorkommende Freigraf Goswin von Ellinghaus begegnet auch in

st Wests. Ub. Vit, n. 2285. Mag. (Molstich u. ä. geschrieben) der Burg¬
mann in Volmarstein war und dessen Name häusiger in Urkunden des 13., 1-1.
und 15. Iahrh. aus der Volmarsteiner Gegend vorkommt, gehörte dem niederen
Adel an, dem um 1500 anscheinend auch wieder manche Freigrafen entstammten

-) Staatsarch. M. Kindlinger Msc. Bd. 30, S. 107 und 180 (1340—50).
H Ebenda, Kopiar Gevelsberg, n. 4. Lindner S. 79 sagt: in Gegen¬

wart von Leuten aus Boele. Doch es handelt sich nur um den plebnnus^de
boele lilmonnus de bosis (aus der Familie „von Boele").

H Buschmann, S. 42 nennt zu 1312 als Freigrafen einen Heinrich von
Vörde ohne Quellenangabe, weswegen ich diese Angabe nicht habe nachprüfen
können. Vielleicht liegt ein Irrtum vor. — Der Ortsname beim Vornamen ist
wohl meist als Wohnort (oder Heimat) aufzufassen. Vergl. auch Lindner, S. 89.

H Veme bedeutet ursprünglich Genossenschaft und dann „den Verband
aller derer, die zu einem und demselben „Dinge" gehören." Lindner, S. 308.

H So einige Male Lindner. Ob das etwa daran liegt, daß die Veine-
gerichte, die doch vornehmlich über handhafte Tat richteten, in damaligen Zeiten
kein schriftliches Verfahren kannten? Vergl. hierzu auch Lindner,
Seite 534.



1) Staatsarch. M, Kop, Gevelsberg n. 12 und n. 72 und Lindner, S, 334.
2) Ebenda r>, 40 und Gevelsberg, Urkunden, n, 83, n, 1(17 f.; Herdecke,

Urkunde» n. 27b; Mitteilungen aus dein Stadtarchiv Köln III, S. 14V. Herd.
Urk. n. 30 und n. 32 (St. A. Münster).

5) Hermann (Heincinann) von Fürstenberg (Vostenberghe) ist auch
genannt in der Gerichtsurknnde von 1383. (Vergl. Anw. 4.)

H Der Oberhof wird kurz nach 1400 unter die Sattel (Sal-, Zedel-,)
Höse gerechnet: „bat kerspel to bolc hefft drey zelehoue dar nyn zent vnd nyn
gerichte in en geyt", nämlich den Oberhof, Niedernhof und den Osthof. Zeitschr.
vaterl. Gesch. u. A. Wests. 68, S. 278.

H Lindner, Veme S. 360 zitiert diese Urkunde: von Vincke, Urkunden
S. 10. Ein Zufall führte mir dieses Büchlein, das hier nicht richtig genannt ist,
und nach dem ich lange gesucht habe, in die Hände. Es handelt sich um ein
1816 unter dem Titel „Urkunden und Nachrichten aus meinem Archive" anonym
veröffentlichtes Büchlein des damaligen Herrn von Syburg auf Haus Busch,
des Schwiegervaters von: Oberpräsidenten von Vincke. Es wird im Staats¬
archiv Münster unter der Signatur: Syberg 14,491, vielleicht unter Vinckeschen
Archivalien, aufbewahrt, was die Verwechslung bei Lindner erklärt. Richtig
zitiert ist es in dem Werke, WestfälischeSiegel des Mittelalters, Bd. 4 (1900),
S. 60, wo ich es zuerst fand. Herold S. 34 passiert es, nach Lindner zu zitieren.
Ob H. wirklich die Urkunde an der angegebenen Stelle eingesehen hat? An¬
scheinend schöpft er nur ans Lindners Buch. Das wäre zu bemerken gewesen.
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einer Urkunde des Jahres 1335, nach der vor ihm drei Gebrüder von

Hagen in Wehringhausen einen hier gelegenen Kotten au das Kloster

Gevelsberg verkauften. H 1337 ist zum ersten Mal die Rede von dem

vrisu stoiit^tbo ^unbsräiob« und am 20. September 1347

wird, ebenfalls zum ersten Male, der Freistuhl vor der Burg zu

Volmarstein genannt. Beide Male handelt es sich um Eutsüber-

tragungen. Der in der letzten Urkunde vorkommende Freigraf Hartmod

von Borberge begegnet noch bis 1384, und zwar 1373, 74, 79 und 84.

1 Unter den Freischöffen (saabini) sind zu nennen: Wilhelm Dobbe,

Theoderikus Moylik, Gottfried Duding und Herbert Dönhof, alles

Volmarsteinsche Lehnsleute. 2) 1373 ist unter den Zeugen der beurkun¬

deten Handlung auch der Pfarrer von Volmarstein, Hermann von

Fürstenberg. H In der folgenden Urkunde handelt es sich uin freies

Eigengut des Evert Ovelacker (Drosten) zu Wetter, das er aus seinem

Oberhof H in Hengstey, Gemeinde Boele, an das Stift Herdecke ver¬

kaufte. Derartiges Gut wird auch 1379 von der Familie von Syberg

zum Busche verkauft. Doch fanden solche Freigutsverkäufe, wie überall,

auch hier gelegentlich vor dem Gogericht statt. Davon berichtet uns eine

Urkunde von 1383, laut der Johann und Dietrich aus derselben Familie

von Syberg vor dem „Gogreven tho Haghene" namens Stephan Güter

an ihren Schwager Friedrich von Fürstenberg übertrugen, s) Die früher

sicherlich geltende Bestimmung, daß nur Freigerichte in dieser Beziehung

kompetent seien, wurde also nicht mehr so streng beachtet, zumal die

, Freigerichte, die andere Aufgaben lockten, an ihrer Durchführung kein

besonderes Interesse mehr hatten.
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Die Herren von Volmarstein hatten ihre Freigrafschaft wohl
ursprünglich als Lehen von den Kölner Erzbischöfen, in deren hoher
Gunst sie mindestens bis zum Jahre 1324 standen.

Wann die Volmarsteinsche Freigrafschast in den Besitz der Grafen
von der Mark kam, wissen wir nicht, wie wir überhaupt wenig zuver¬
lässige Kunde von dem Uebergang der Herrschaft in Volmarstein an die
Grafschaft Mark besitzen. Anscheinend dürfen wir jedoch auf eine
dauernde und tiefgehende Feindschaft der beiden Familien weder vor
noch nach dem Jahre 1324 schließen. In diesem Zusammenhang ist. auch
nicht unbeachtet zu lassen, daß der Familie von Volmarstein und ebenso
ihren Erben von der Recke der einst von der Burg abhängige Lehens¬
besitz belassen wurde. Vielleicht schloß man in den drei Jahrzehnten nach
1324 einen gütlichen Vergleich, durch den mit der Herrschaft über Volmar¬
stein auch die Freigrafschaft märkisch wurde.

Bestimmtere Nachrichten haben wir erst aus späterer Zeit. So
überließ nach Urkunden, die sich 1410 zu Altena fanden, Dietrich von
Volmarstein dem Grasen Engelbert von der Mark die Freigrafschaft. H
Da aber nach dem für Volmarstein entscheidungsvollen Jahre hier zwei
Dietriche und in der Mark zwei Engelberte herrschten, so fragt es sich,
wer gemeint ist. Ob Engelbert II. (1308—1328) in Betracht kommt, ist
nicht ohne weiteres zu entscheiden. Doch haben wir ziemlich
zuverlässige Anhaltspunkte dafür, daß die Freigrafschaft unter
Engelbert III. (1348—1391) mindestens eine geraume Zeit bereits in
märkischem Besitze war. Das Privileg, das Engelbert III. 13öS der
Freiheit Wetter gab H zugleich mit der Exemption vom Freigericht,
worunter nur Volmarstein gemeint sein kann, ist doch wohl so zu ver¬
stehen, daß Engelbert bereits Stuhlherr war. Mit welchem Erfolge oder
welcher Berechtigung hätte er sonst einen Ort der Kompetenz eines
Gerichtes entziehen können, der er nach alter festeingewurzelter Anschau¬
ung unterstand? Außerdem befreiten doch nur die Stuhlherrn von der
Gerichtsbarkeit der Freigerichte. H Eine weitere noch bestimmtereNachricht
über diese Frage enthält eine schon oben genannte Urkunde von 1374, H in
der Hartman (Hartmod) von Borberghe als der „Vriegreve unses Herrn
van der Marcke der vryen Grafschap tho Volmestene" bezeichnet wird.

H (L. A. W. Köster), Diplomatisch praktische Beyträge zum deutschen
Lehnrecht I, 17S7, S. 180.

-) Buschmann, S. 138—144, bes. 144. Diese Exemption Wetters mag
zugleich als Beweis dienen, daß auch in Volmarstein das Freigericht nicht allein
über Gut und Eigen richtete, sondern daß seine Gerichtsbarkeit auch strafrecht¬
licher Natur war. Nergl. Lindner, S. 402 f.

') Andererseits haben auch die erneuerten Privilegien für Volmarstein
von 1342 oder 1347 (Vergl. Darpe in Bau- und Kunstdenkmälern, Hagen-Land,
S. S1) ganz den Anschein einer Inauguration der neuen Herrschaft, wenn man
hinzunimmt, daß in dieselbe Zeit (1340—S0) wieder die ersten Belehnungen
Volmarstcinscher Vasallen fallen. (Kindlinger Msc. Bd. 30.) Vielleicht märe also
um diese Zeit der oben angenommene Vergleich geschlossen worden.

U St. A. Münster, Herdecke n. 27b.
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1 Demnach wäre es nicht unmöglich, daß erst unter Engelbert IIb, vielleicht
um 135V, unsere Freigrafschaft in den Besitz der märkischen Grafen
gelangte.

Was die Ausdehnung der Freigrafschaft Volmarstein be¬
trifft, so umfaßte sie ungefähr das Gebiet der heutigen Kreise
Hagen und Schwelm. Ihre Grenzen fielen also keineswegs
etwa mit denen des Gogerichts Hagen, des jetzigen Kreises zu¬
sammen, vielmehr ist die Freigrafschaft ausgedehnter als die
der anliegenden Gografschaft, eine Tatsache, die sich auch sonst häufiger
findel. Welche Bedeutung dies für die Bestimmung des Alters der
Gerichtsbezirke hat, mag dahingestellt bleiben. st Im übrigen lies die
Grenze teilweise durch bergisches Gebiet (Elberfeld), so daß südwestlich
die Wupper und nordöstlich Ruhr und Lenne die Grenze bildeten: von
Krühwinteler Brücke durch Elberfeld, östlich Herbede, unterhalb Hohen-
syburg bis zur Hohenlimburger Brücke, dann über Dahl nach Kräh¬
winkeler Brücke. Diese Grenzbeschreibung entstammt allerdings erst dem
16. Jahrhundert, st doch wir dürfen sie unbedenklich hinnehmen, um so
mehr als sie durch die Angaben der Urkunden des 14. Jahrhunderts im
wesentlichen bestätigt wird. st Wenn trotzdem die Freistühle zu Rade
und Breckerfeld 1499 als zur suderländischen Freigrafschaft gehörig
bezeichnet werden, so mag das eben nur vorübergehend der Fall gewesen
sein. st 1505 wurde ja auch der Stuhl zu Hoerde als zu Volmar¬
stein gehörig bezeichnet. (Lindner S. 8V.)

, Außer den oben bereits genannten Freistühlen, die wir im 14.
Jahrhundert kennen lernen, findet sich im nächsten Jahrhundert auch ein
solcher zu Haspe, und die Grenzbeschreibung des 16. Jahrhunderts nennt
außerdem noch einen Freistuhl zu Horath im Kreise Schwelm, st der an
der Grenze lag. Vielleicht gab es in älterer Zeit der Freistühle noch
mehr. Doch mögen die Freigerichtshandlungen zunächst auch an keinen
bestimmten Ort gebunden gewesen sein. (Handhafte Tat!) Sicheres
läßt sich nicht feststellen, da die Urkunden in damaliger Zeit nur selten
den Ort der Ausstellung nennen. Selbst im 14. Jahrhundert kam es
übrigens noch vor, daß gegebenenfalls nicht vor einem Freistuhl, sondern
an einem von beiden Parteien vereinbarten Orte Gericht gehalten wurde.

Was im einzelnen die Lage der Freistühle betrifft, so stand der
Horather unter „den Linden", der zu Herdecke, wie es 1483 heißt, in

< einem „freien Hof" und der Freistuhl in Volmarstein lag vor der Burg,

st Vergl. Herold, S. 66 f.
st Vergl. Beilage 3.
st Vergl. die oden genannten Urkunden und Lindner, S. 79 f.
st Lindner, S. 92. Vergl. über Aehnliches A. Meier, Geschichte des

Amtes Breckerfeld II, S. 47,1968. Daß Wetter in der Grenzbeschreibung nicht ge¬
nannt wird, ist doch wohl zunächst darauf zurückzuführen, daß es nicht an der
Grenze lag. Vergl. Buschmann S. 46 s,

st Darnach ist I. Friedr. Möller, Über Hohensyburg, Dortmund 1364,
S. 14 zu berichtigen.

«MV« ^ i, ^ ^ r ^
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wie 1347 angegeben wird; doch besagen Urkunden von 1565 und 1566, i)
daß der Freistuhl „boven volmestein in den durchhaue" stand, eine Nach¬
richt, die im Vergleich mit der vorigen wohl als die deutlichere angesehen
werden darf. Von dem Hasper Freistuhl erfahren wir in dieser Be¬
ziehung nichts Näheres. Eine Rolle haben im 15. Jahrhundert nur die
Freistühle zu Volmarstein, Herdecke und Haspe gespielt, weiter wird
keiner genannt. In welcher Weise mit der Verwendung der Stühle
verfahren wurde, ob die Prozesse sich gleichmäßig und abwechselnd auf
alle drei verteilten, ob dieser oder jener besonders bevorzugt wurde H
oder ob vielleicht der Inhalt der Klage für eine derartige Auswahl
bestimmend war, darüber sind wir ohne jegliche Nachricht. In zivil¬
rechtlichen Dingen mag für die Wahl des Stuhles der Wohnort der
Parteien in Betracht gekommen sein, für kriminalistische Angelegenheiten
war das aber namentlich im 15. Jahrhundert, wo doch Personen aus
allen Gauen und Teilen Deutschlands zum Gericht erschienen, durchaus
ohne Sinn und Bedeutung.

Die Grundzüge der Vemegerichtsbarkeit, wie wir sie nachher
deutlicher kennen lernen, sind bereits Ende des 14. Jahrhunderts vor¬
handen. Wir finden nicht nur die aus der unmittelbaren Einholung des
Bannes vom Könige entsprungene Anschauung der Freigrafen bereits
vor, daß sie die eigentlichen Vertreter der Reichsgerichtsbarkeit und die
Freigerichte die rechten Reichsgerichte sind, es hatte damals auch schon
der Gedanke von der alleinigen Existenzberechtigung solcher Gerichte in
Westfalen H weite Kreise ergriffen. Man hatte diese bestimmten
Ansprüche in einer Zeit allgemeiner Rechtsunsicherheit glücklich durchzu¬
führen vermocht. So wuchs dann der äußere Kreis der Wirksamkeit, so
daß von 1466 schon Ladungen nach Lübeck und Frankfurt ergingen und
die Verne nicht nur in Sachsen, sondern auch in Süddeutschland bekannt
war. Immerhin zeigt sich bis zur Zeit Sigmunds eine langsame Ent¬
wicklung und der Schrecken vor der Veme war nirgendwo jäh. Ja, in
Westfalen soll es sogar 1436 noch Leute gegeben haben, die sich wohl
bewußt waren, wie kurze Zeit erst die Macht der Veme bestand. „So
mächtig stieg indessen durch die Gunst des Kaifers und der Zeit gehoben

St. A. Münster, Gevelsberg n. 171 f.
Wenn wir aus einigen spärlichen Angaben einen Schluß ziehen dür¬

fen, so könnte es allerdings scheinen,als ob Klage und (bei einem Freischöffen)
erste Vorladung in Volmarstein erledigt worden wären. Das würde ja auch
insofern passen, als in älterer Zeit sicher die Klage beim Stuhlherrn, dem
ursprünglichen Freigrafen, vorzubringen war. Es wäre dann diese Sitte auch
in märkischer Zeit noch festgehalten worden.

H Diese Anschauung erfuhr besonders kräftige Förderung durch die
Ausdehnung des westfälischenLandfriedens um 1380. Lindner, S. 4S9 f.

5) Man oerstand darunter das Land zwischen Rhein und Weser. Der
Ausdruck „rote Erde" begegnet erst spät (1430) und ist wohl zurückzuführen auf
die rötliche Farbe des Bodens im Süden des Landes. Vielleicht verbreitete sich
diese Bezeichnung auch von Franken aus. Lindner, S. 462 ff.



der Stern der heimlichen Gerichte empor, daß sein Glanz bald ganz

Deutschland bis in die fernsten Grenzen überstrahlte." >)

IV. Das 15. Jahrhundert.

Die Freigrafen.

Der erste Freigraf, den wir im 15. Jahrhundert in Volmarstein

kennnen lernen, ist Gobele von Werdinchus (Weyrdinchusen). Er läßt

sich nachweisen von 1395 bis 1498. 2) 1497 und 1498 nimmt er Guts-

iibertragungen in der Gegend von Volmarstein vor. Z) Als am 19. Sep¬

tember 1497 der Propst von Werden sich mit Evert Schulte zum

Schöpplenberg verglich wegen der Abgaben, die Schulte an den Propst

zu entrichten hatte, wurde außer durch den Gografen zu Hägen der

Entscheid auch gefällt durch den „vryen greven to W e r d i ri¬

eh usen", was sich nur auf unseren Gobel beziehen kann. Offenbar

wohnte er in Wehringhausen. ->)

Ob auch der 1451—58 genannte Volmarsteinsche Freigraf Hein¬

rich von Werdinchusen von dort entstammt, ist nicht unwahrscheinlich.

Aber Freigraf war er nicht hier, sondern im Münsterland, s) Sein

Stuhlherr ist Dietrich von der Recke. Allerdings gehören die 1451 in

einer Urkunde Heinrichs genannten Zeugen zum Teil wenigstens in die

Volmarsteinsche Gegend, so Friedrich und Gerhard von Neheim, Johann

und Rotger von „Siborich" (Syberg), vielleicht auch Hermann von

Werdinchusen, s) Dem Bereiche der alten Herrschaft Volmarstein scheint

auch der von 1498—1415 amtierende Freigraf des Johann von Volmar¬

stein im Münsterlande Bernd Mostart zu entstammen. ?) 1411 erscheint

er in einer Verkaufsurkunde für das Stift Herdecke, die u. a. auch den

Boeler Pastor Johannes Wedege als Zeugen nennt «) und wonach er

dann fälschlich von manchem als in die Grafschaft Mark gehöriger Vol¬

marsteinscher Freigraf angesehen worden ist. o) Der Stuhlherr ist zwar

Johann von Volmarstein, aber der war ja doch nur noch Herr seiner

Freigrafschaft im Münsterlande, nicht mehr der hiesigen Volmar-

steinschen. 1429 wurde Godert von der Recke sein Erbe. Daß aber der

genannte Bernd Mostart ursprünglich der Gegend um Volmarstein zuzu-

H Lindner, S. 316.
°) Lindner, S. 86.
H St. A. Münster, Herdecke n. 42 und Wetter-Stadt. Buschmann S. 42.
H A. Meier, Geschichte von Breckerfeld 1968, II, S. 146 f. Dorpe, Ge¬

schichte der Stadt Hagen, 1911, S. 8 und 26.
°) Anders Darpe S. 26.
°) Zeitschr. f. vaterl. Gesch. und A. Wests. III, S. 38 ff. A. Fahne,

Wests. Geschl. S. 466 verweist alle Volmarst. Freigrafen namens Werdinchusen
nach W., Amt Bilstein.

H Lindner, S. 46.
H St. A. Münster, Herdecke n. 44.
°) So von v. Steinen III, S. 1386; Kopp, Heimliche Gerichte (1794), S.

123 f., Buschmann, S. 42 f., der außer dem oben genannten Heinr. v. Wer¬
dinchusen noch andere hierher rechnet.
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weisen ist, darf wohl daraus geschlossen werden, daß der Name Mostart

(Mostert, Mostard u. ä.) hier damals häufiger vorkommt. So wurde

1373 Bernhard Mostart mit einem Vurglehen in Raffenberg belehnt. >)

1409 studierte ein Johann Mostert aus Hagen in der Grafschaft Mark

auf der Universität Köln. 2)

Ob die hier aufgezeigten Beziehungen zwischen der mllnsterländi-

schen und der hiesigen Volmarsteinschen Freigrafschaft mehr zufällig sind

oder auf Verhältnissen der Lehensherrschaft, die ja doch den Erben

der Familie von Volmarstein verblieben war, beruhen, läßt sich schwer

entscheiden.

Gobel von Werdinchus ist nun auch der erste Freigraf, den wir

in Beziehung zum Könige finden. Denn 1408 wandte sich König

Ruprecht an mehrere Freigrafen, um Genaueres über Wesen und Ein¬

richtung der Veme zu erfahren, darunter an Werdinchus. Z) Damit

treten auch die Vorgänge in der Volmarsteiner Freigrafschast zum ersten
Male in die Sphäre der Reichsgeschichte.

Die bedeutendsten Freigrafen sind Heinrich von Nörde und Her¬

mann Hackenberg. Heinrich war schon 1414 im Amte — von 1423 bis

1450 begegnet sein Name fast ununterbrochen — und führte eine ziemlich

bedeutende Zahl von Prozessen. 1439 wurde ihm Hermann Hackeuberg

beigegeben, nachdem vorher (1438—40) der Freigraf Johann Kruse von

Hörde dem Vielbeschäftigten ausgeholfen hatte. Doch es läßt sich nicht

nur Hans von Wörde von 1426 bis 1433 als Freigraf nachweisen, sondern

von 1418 bis 1422 amtierte auch Johann Koch (oder Kock) aus Wehring¬

hausen als Freigraf in Volmarstein. Anscheinend war demnach zur Zeit

Heinrichs von Vörde meistens ein zweiter Freigraf vorhanden. Aller¬

dings wird die führende Rolle Heinrich verblieben sein, wie er denn in

der genannten Zeit in Urkunden unserer Freigrafschaft meist allein,

immer aber an erster Stelle als Freigraf genannt wird. Es bleibt nun

die Frage, ob er etwa 1414 nur vertretungsweise das Freigrafenamt

bekleidet und darauf als Gograf in Hagen und später in Schwelm tätig

war. Daß er alle drei Aemter zu gleicher Zeit versah, ist nicht gut

anzunehmen. Vielleicht lag die Sache sm Heinrich war 1414 Freigraf,

ohne daß er den Bann vom König schon eingeholt hatte. 4) Weil er

nun aus irgend einem Grunde den Bann nicht einholen konnte oder dem

Stuhlherrn zum Gografen geeigneter erschien, übertrug er ihm dieses

Amt. Daher stand dann nichts im Wege, ihn später wieder auf den

Freigrafenposten zu berufen, nachdem er sich sowohl in seinem Amte in

Hagen wie in Schwelm bewährt hatte, s) Bis zum Ende seines Lebens

st Seibertz, Urkundenbuch (1839), S. 643.
H Keussen, Matrikel der Universität Köln I (1892) zum 27. März 1469.
H „(Zobsln von IVerdincbusen, kreingrsven ?u Volmestsds". Das sind

die sogen. Ruprechtsschen Fragen. Lindner, S. 211 ff. und 431.
s) Vergl. hierzu Lindner, S. 64 f. und sonst oben S. 6
°) Daß Heinrich seit 1414 Freigraf blieb, ist auch deswegen nicht gut

anzunehmen, weil z. B. 1418, 17. Oktober Johann Kock als selbständiger Frei-
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wird er so als Freigraf tätig gewesen sein. Wie er viele Prozesse führte,

so finden wir ihn auch sonst bei allen wichtigen Freigerichtsangelegen¬

heiten vertreten. 1439 am 1. Juli ist er in Soest bei dem ersten „ge¬

meinen Kapitel" der Freigrafen zugegen. >) Ebenso finden wir ihn

häufiger mit anderen Freigrafen bei Verhandlungen außerhalb der

Volmarsteinschep Freigrafschast, aber auch bei anderen Gelegenheiten. 2)

Seit 1424 stand er in den besten Beziehungen zur Stadt Köln,

die ihn am 7. Oktober dieses Jahres in ihre Dienste nahm: er wurde

gegen einmalige Zahlung von 25 rheinischen Gulden und ein Rentlehen

von 15 Gulden „loslediger Mann" der Stadt und hatte als solcher ihre

Interessen „vor den stillen gerichten off vryen gelängen" gegen besondere

Entschädigung zu vertreten. Dieses Verhältnis blieb bestehen bis zum

3. November 1459; H wenigstens rührt von diesem Tage die letzte Be¬

lehnung. Bald nachher mag er gestorben sein.

Am Ende seiner Wirksamkeit kam die Verne hier für einige Jahre

zum Stillstand, da 1444 bis 1449 die Soester Fehde herrschte. Dies wird

auch der Grund sein für den Mangel an Nachrichten über Vemeprozesse

aus dieser Zeit.

Fing dainals auch der Glanz der Verne bereits zu verbleichen an,

so war es Heinrich von Vörde in den letzten beiden Jahren seiner Tätig¬

keit doch noch vergönnt, seine Freigrasenwürde und Richtergewalt an¬

erkannt zu sehen von Städten aus dem Süden und Westen des deutschen

Reiches. H Seiner würdig ist es wohl, wenn die letzte Nachricht, die wir

aus Vemeurkunden über ihn haben, uns ihn mitten unter Freigrafen

zeigt, s) Aber für ebenso bezeichnend darf es gelten, daß die letzte

Urkunde, die überhaupt über diesen berühmten Freigrafen berichtet, seine

recht einträglichen Verbindungen mit der Stadt Köln betrifft, ein

Umstand, der unser Vertrauen auf die Unbestechlichkeit eines Veme-

richters, wie hier so auch anderswo, auf eine harte Probe stellt.

Immerhin: Heinrich von Vörde war es beschieden gewesen, in

der bedeutendsten Epoche der Veme Freigraf zu sein, in ihren glänzend¬

sten Zeiten stand auch er auf der Höhe seiner Wirksamkeit, und so mochte

ihn am Schlüsse des Lebens das stolze Bewußtsein erfüllen, nicht ruhm-

graf unserer Freigrafschaft auftritt. Usener, Freigerichte 1832, S. 241 f. und
244. Oder sollte Heinrich etwa zunächst der „Nebenfreigraf" gewesen sein?
Aber auch dann wäre die späte Einholung des Bannes (1423) nicht recht
verständlich.

H Stadtarchiv zu Osnabrück. Nach gütiger Mitteilung des Herrn Dr.
Fink. Vergl. Lindner, S. 223.

H Vergl. Buschmann S. 42; Usener, S. 78; Fahne, Die Freiherrn von
Hoevel II, S. SS ff.; St. A. Münster, Gevelsberg, n. 144 und sonst unten.

H Mitteilungen aus dem Stadtarch. Köln Heft X, S. 73, XXVII, 289;
VIII, 93, 96; XIX, 7, 19, IS, 21, 23, 29, 34, 38, 41, 4S, 47, S1. S8. 64. 67.
72, 77, 84, 88, 92.

H Vergl. darüber unten.
H 14S9, 8. Januar, Regesten der Markgrafen von Baden und Hoch¬

burg III, S. 244 (1992).

2*
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los gelebt zu haben; denn weithin in die Lande war sein Name bekannt
geworden, viele hatten ihn genannt, mancher vielleicht mit Furcht,
mancher nicht ohne Ehrfurcht. Ja, selbst die Häupter bedeutender Städte,
wie Basel und Augsburg, hatten ihn zu respektieren gewußt! H

An seine Stelle trat nun selbständig Hermann Hackenberg, aus
einer der einflußreichsten Familien der Umgegend. 2) Wohl ein Beweis,
wie sehr der mehr und mehr einträglich gewordene Freigrafenposten
begehrt war, mochten jetzt auch die Einnahmen bereits stark im Abneh¬
men begriffen sein, zu versuchen war es immer noch! Sicherlich lockte
auch die Berühmtheit der westfälischen Gerichte, als Hackenberg 1439
neben Heinrich von Börde das Freigrafenamt übernahm. Von Heinrichs
Herkunft wissen wir übrigens weiter nichts. Das wird kein Zufall,
sondern auf seine niedrige Abstammung zurückzuführen sein.

Seit 1442 vom Könige bestätigt, findet sich Hackenberg zunächst
nur in diesem Jahre in den Urkunden. Einmal war er, vielleicht ver¬
tretungsweise, in Villigst, wohin er Speierer Bürger vorlud. a) 1449
bis SV wird er noch meist mit Heinrich von Vörde zusammen genannt,
dann finden wir ihn sehr häufig, bis Ende des Jahres 1473, wo er wegen
Altersschwäche seinem Sohne Georg Platz machte. H An reger Tätig¬
keit und Berühmtheit steht er seinem Vorgänger nicht viel nach. Doch
war sein Einfluß sicher bei weitem geringer, da der Stern der heimlichen
Gerichte gewaltig im Sinken begriffen war. Rechten Glauben, Ver¬
trauen und Achtung, die früher, wenn auch nur kurze Zeit, hier und da
vorhanden gewesen waren, fand man nun nirgends mehr.

In einer undatierten Urkunde des 13. Jahrhunderts, ') die in die
Zeit von 1440 bis 1450, vielleicht sogar 1449/S0 zu setzen ist, werden
Heinrich von Vörde, Freigraf to vottor und Johann H a ck e n b e r g,
Freigraf Ion volwosto^n genannt. Letzteres kann jedoch nicht
richtig sein; für Johann ist sicher Hermann zu lesen. Der schlecht
orientierte Schreiber dieser Urkunde hat auch wohl an zwei Freistühle
oder gar an zwei verschiedene Freigrafschaften gedacht. Von zwei Frei¬
grafschaften kann natürlich keine Rede sein. Aber es stand auch aller
Wahrscheinlichkeit nach in Wetter kein Freistuhl, s) Der Bochumer Frei¬
graf Johann Hackenberg kommt deswegen nicht in Betracht, weil er erst
14S4 zum ersten Male genannt wird. ?) Auch an den Richter in
Hagen desselben Namens, der 1439 und 1442 in den Urkunden sich

0 Vergl. weiter unten.

H v. Steinen, Bd. III, (Hagen) und Buschmann S. 336 und sonst öfters.
H Lindner, S. 98. Doch erscheinen Heinrich von Vörde und Hermann

Hackenberg auch bei einer Verhandlung für den deutschen Orden 1442 zu Brün¬
ninghausen. Joh. Voigt, Die Westph. Fehmgerichte 1836 f, S. 38 f., 44 f.,
18S f., 211. " '

H Lindner, S. 80 f. und Usener, Freigerichte, S. 288 und 296, Reg. der
Markgr. v. Baden III, S. 244. ' »

H Lindner, S. 81, Anm. und Wigand, Femgericht, S. 254.
°) Lindner. S. 80.
H Ebenda, S. 90.
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findet, >) wird nicht zu denken sein. Denn in der Bezeichnung, ob Frei-

grnf oder Richter, wird der Schreiber sich kaum geirrt haben, zumal es

sich um eine Vemeurkunde handelt.

Von ungefähr 1432 bis 148t) gab es in Hagen auch einen

Richter namens Hermann Hackenberg, 2) der aber, wie aus

einer Urkunde vom 23. März 1473 hervorgeht, 2) von dem Frei¬

grafen wohl zu unterscheiden ist. In der genannten Urkunde treten

nämlich beide zugleich auf: der Richter beurkundet einen Verkauf, wobei

der Freigraf Zeuge ist. Nicht ausgeschlossen ist es, daß mit Hermann

Hackenberg, Richter zu Wetter (1451), H unser Freigraf identisch ist.

Aus diesen Bemerkungen mag man nebenbei auch die Bedeutung der

großen und hier weitverzweigten Familie Hackenberg wenigstens in
etwa erkennen.

Wie es nun im 15. Jahrhundert in Volmarstein meist 2 Freigrafen

gab, so kam es auch häufiger vor, daß einer von ihnen anderen Stühlen

vorsaß. Von Hermann Hackenberg wissen wir schon, daß er 1442 in

Villigst eine Vorladung nach Speier erließ. Auch Heinrich von Vörde

wird 1436 als Freigraf in Hoerde bezeichnet. H 1454, 1456, 1458 und

1468 hielt Hermann Gericht vor dem Stuhle zu Waltrop, H Anderer¬

seits tritt der Limburger Freigraf Heinrich Hackenberg 1462 bis 69 in

Volmarstein auf. H Jürgen Kost heißt 1563 Freigraf zu Dortmund und

Volmarstein. «) Einen bedeutenderen Prozeß führte auch 1496 der Vol-

marsteinsche Freigraf Georg Hackenberg in Brackel, s)

Die Prozesse.

Die erste Hälfte des 15. Jahrhunderts bedeutet den Glanzpunkt

der Verne. Damals sandte sie die meisten Vorladungen aus, in alle

Länder deutscher Zunge. Damals führte sie die meisten Prozesse. Unter

Kaiser Sigmund erklomm sie die höchsten Stufen ihrer Entwicklung.

Grade er gab ihr die Stellung von Reichsgerichten, indem er jede

Exemption und alle Privilegien den westfälischen Gerichten gegenüber

für null und nichtig erklärte. 1434 widerrief er sogar ein von ihm selbst

1415 der Stecht Köln gegebenes Privileg mit der Begründung, daß es

H St. A. Münster, Kindlinger Msc. Bd. 36, S. 133 und St. A. Düssel¬
dorf, Cleve-Mark, Verh. zu Kurköln, n. 46. Unten S. 36, Anm. 2.

2) Buschmann, S. 335 s. und 466; St. A. Münster, Herdecke n. 61.
Kindl. Msc. 36, S. 76 ff. und 117.

H Buschmann, S. 336.
H St. A. Düsseldorf. Cleve-M. Verh. z. Kurk. n. .34.
5) Lindner, S. 96 und G. G. König usw. (unten S. 28, A. 1.)
°) Lindner, S. 66 und 76. — Usener, S. 73 glaubt, dieser Stuhl liege in

unserer Freigrafschaft.
H Ebenda, S. 87.
H St. A. Münster, Herdccke, n. 78a und v. Steinen, III, S. 1581.
H Vergl. unten.
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ohne sein Wissen aus seiner Kanzlei abgesandt wäre, i) Doch war die

Lage der Stadt nicht so arg, da sie sich ja seit 1424 die Hülfe Heinrichs

von Vörde 2) und seit 1430 selbst die des Erzbischofs von Köln gesichert
hatte.

Unter diesen Umständen war auch das Privileg der Freiheit

Wetter, das ihr 1335 (sicher zunächst mit Rückficht auf das Freigericht

Volmarstein) Engelbert III. von der Mark verliehen hatte, bedeutungslos,

wie denn 1451 ein Einwohner Wetters auch vom Dortmunder Freigrafen

vorgeladen wurde. H

Die Tätigkeit dieser neuen Reichsgerichte setzte nun im zweiten

Jahrzehnt des 15. Jahrhunderts in recht bedeutendem Umfange ein.

Im ersten Jahrzehnt (1408) erschien auch schon, wie oben erwähnt,

das Volmarsteinsche Freigericht im Lichte der Reichsgeschichte. 1418

haben wir eine weitere diesbezügliche Nachricht in der Velehnung des

Freigrafen Johann Koch durch Kaiser Sigmund. Aber erst im dritten

Jahrzehnt beginnt die Kunde von den auch in unserer Freigrafschaft

recht zahlreichen Prozessen, von der „reichsgerichtlichen" Wirksamkeit des

Vemegerichts in Volmarstein.

Die ersten uns bekannten Händel vor den Volmarfteinschen Frei¬

stühlen betreffen Bürger der Stadt Frankfurt am Main. Aus dem

Jahre 1424 stammt die früheste Nachricht über einen Prozeß gegen

Bürger dieser Stadt. Aber auch später noch, bis 1464 scheint

Frankfurt mit unserem Freigericht in Berührung gekommen zu sein. H

Die ältesten Vemebriefe, die aus unserer Freigrafschaft vorliegen,

sind aus dem Jahre 1426 und betreffen die Klage eines Kölner Bürgers

namens Reinart (Reinolt) von Kosler gegen einen Juden Simon von

Nürnberg in Frankfurt a. M. wegen Pfandverweigerung, die wohl

dem Diebstahl gleich geachtet wurde.

Am 23. August genannten Jahres entsandte Heinrich von Vörde von

Volmarstein aus zwei Briefe nach Franfurt, den einen an die Stadt

selbst, den anderen an den Juden Simon. Kosler hatte nämlich vor

dem Freigrafen geklagt, daß Simon sich geweigert habe, seiner Frau die

ihm früher in Köln verpfändeten Kleinodien zurückzugeben. Der Frei¬

graf bittet nun Bürgermeister und Rat zu Frankfurt, dem Juden Mit¬

teilung und Aufforderung zu senden, daß er der Frau Hillechen von

Kosler ihr Eigentum zurückerstatte. Geschehe das innerhalb eines

Monats nicht und känie dann Kosler wieder mit Klage, so müsse er

dem stattgeben. Einen Brief desselben Inhaltes erhielt auch der Jude

„in der judenschole to Francfort": er solle „bynnen veyr wecken" das

unrechte Gut zurückgeben.

H Lindner, S. 434 und S23.
H Oben S. 19.
H Buschmann S. 38.
H Die folgende Darstellung ist den Urkunden im St.-A. zu Frankfurt a. M.

entnommen, das mir auf meine Bitte die in Frage kommenden Archivalien für
einige Wochen gütigst zur Verfügung stellte.
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Erst am 9. September gelangten die Briefe in die Hände der

Adressaten, was die Stadt Frankfurt mit einigem Befremden in ihrem

Schreiben an Köln bemerkte: „wie wole die data steen des freytages

vor decollationis Johannis baptiste." (23. August.) Am 9. September

nämlich sandte Frankfurt der Stadt Köln Abschriften von den Briefen

des Volmarsteiner Freigrafen und teilte mit, der Jude habe auf Be¬

fragen geäußert, daß er von keinem Pfände wisse, das ihm Hillechen von

Kosler innerhalb der letzten zehn Jahre versetzt haben könne; Köln möge

demnach seine Bürger auffordern, von weiteren Forderungen gegen den

Juden abzulassen.

Ueber einen weiteren Prozeß berichten Schriftstücke aus den

Jahren 1435 und 1436. Ein Nürnberger, Brun Pregener, wurde

von dem Frankfurter Ratmann Hug Schelm, bei Heinrich von

Börde „für dem offenbaren fryen gerichte an dem fryenstul für der

durch zu folmestein" verklagt. Deswegen schickte am 17. November 1435

der Freigraf von Wetter aus „einen Warungsbrief" H an den Beklagten

nach Nürnberg: „ich warne auch (-Euch) mit düssem brief", heißt es in

dem Schreiben: Pregener solle innerhalb eines Monates dafür sorgen,

daß das Gericht nicht einzuschreiten brauche. Wenn möglich, solle er sich

mit Schelm gütlich einigen. Aus den weiteren Briefen, die in dieser

Angelegenheit zwischen Frankfurt und Nürnberg bis Ende 1436 ge¬

wechselt wurden, geht folgendes hervor: Pregener hatte von Schelm (auf

der Frankfurter Messe) Heringe gekauft, ohne sie zu bezahlen, welches

letzeres Pregener zunächst hartnäckig bestritt, während Schelm ebenso

energisch seine Behauptung aufrecht erhielt. Erst als dieser erklärte, auf

seiner Klage vor den westfälischen Gerichten nicht bestehen zu wollen, ließ

sich Pregener und mit ihm die Stadt Nürnberg bereit finden, über die

Angelegenheit zu verhandeln. In dieser Weise nahm der Streit dann

wohl ein friedliches Ende.

Am 27. Juni 1437 wandte sich unser Freigraf wieder an Frank¬

furt mit der Bitte, seinem Mandanten Klaus Tubener, dessen Streitsache

mit der Stadt Erfurt in Frankfurt erledigt werden sollte, behülflich zu

sein. Tubener hatte bereits früher seine Klage in Volmarstein an¬

hängig gemacht. Auch war darauf den Erfurtern eine Warnung zu¬

gegangen, die offenbar wenigstens die Wirkung gehabt hatte, daß nun

s ein Teil der Erfurter bereit war, die Angelegenheit mit Tubener in
Frankfurt zum Austrag zu bringen. Hiervon benachrichtigte Tubener

den Volmarsteiner Freigrafen am genannten 27. Juni in Wetter.

Eine in den Jahren 1437 und 1443 zwischen den Städten Frankfurt

undMainz und Heinrich von Börde geführteKorrspondenzen gibt unsNach-

richt von einem weiteren Prozesse, den Rule Kresel, Zolldiener zu Kaub,

gegen die früher in Mainz und nun in Frankfurt wohnhaften Kerzen-

macher Hermann Apeteker und Henne Kreisch angestrengt hatte. Apeteker

i H Eine Abschrift sandte Nürnberg dann an Frankfurt, wie in der Ant¬
wort vom 3. Jan. an Nürnberg bemerkt ist.
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wird nur einmal genannt, und von dem andern Kerzenmacher schrieb

Frankfurt 1443 an Heinrich von Vörde, daß er sich nicht mir wenig in

Frankfurt aufhalte, sondern nun auch seine Bürgerschaft aufgesagt habe.

Schon vorher hatte der Freigraf seine Bereitwilligkeit erklärt, dem

Kreisch mit seinem Gerichte behülflich sein zu wollen: er möge zu ihm

kommen nach Wetter, wozu ihm Geleit und „Velicheit" zugesichert werde.

Dieses Entgegenkommen und diesen überraschend milden Ton gegen den

Verklagten scheint Heinrich von Vörde damit motivieren und entschul¬

digen zu wollen, daß Kreisch Bürger der Stadt Frankfurt ist. Ob der

Freigraf auch für Frankfurt solche Verpflichtungen übernommen hatte,

wie wir das von Köln wissen? Unwahrscheinlich ist das nicht, wie denn

auch mehrere der hier in Frage stehenden Schreiben die Sympathie

des Freigrafen für diese Stadt bekunden.

Wie Heinrich von Vörde, so finden wir auch seinen Nachfolger im

Amte, Hermann Hackenberg, in Beziehungen zu Frankfurt.

Als eine in der Haspe vor dem Freigrafen Hackenberg anhängig

gemachte Klage in genannter Stadt zur Sprache kommen sollte, schrieb

der Freigraf am 12. Januar 1464 dorthin und bat, den Freischöffen

Kasper Remboldt von Laer, seines Zeichens ein Scherenschleifer, in seinen

Rechten zu schützen. Denn der Verklagte, der Freischöffe Heinrich Knob¬

loch von Speier, ebenfalls ein Scherenschleifer — ein Beweis übrigens,

wie wenig exklusiv der Stand der Freischöffen nunmehr war — habe

sich durch Wort und Tat der nachträglich vor ihm erlangten Freischöffen¬

rechte unwürdig erwiesen.

Weitere Nachrichten betreffen den Süden des Reiches. 1434 oder kurz

vorher war ein in Ba d e n i n d e r Sch we i z lebender Bürger, Leonhard

Riser mit Namen, aus seiner Vaterstadt wegen Ehebruchs verwiesen

worden. Vielleicht weil er Ersatz für den ihm infolge dieser Ausweisung

entstandenen Schaden verlangte, worauf sich die Stadt wohl nicht einließ,

oder auch weil man seiner Berufung nicht stattgab, belangte er, offenbar

mit der Begründung der Rechtsverweigerung, nun Schultheiß und Rat

von Baden vor „Henny von Förtt, Frygraffe zum Folmenstein". ')

Ungefähr zur selben Zeit muß auch ein Prozeß gegen Städte des

Erzbistums Salzburg von dem Freigrafen „Henke van Fornde"

am Freistuhl zu „Folmenstein" anhängig gemacht worden sein; denn

am 18. Juni 1434 suchte Kaiser Sigmund eine derartige Klage von hier

fort zu bringen, da die Verklagten bereit waren, sich dem Urteilsspruch

des Erzbischofs von Salzburg, ihres Landesherrn, zu unterwerfen. 2)

Ende des nächsten Jahres hören wir von einem Prozeß Kölns,

den Heinrich von Vörde vertrat. H In einem sehr kurzen Schreiben vom

H Archiv für die Schweizerische Geschichte lll (1844), S/292 und 393.
H Altmann, Regesten Sigm. II. n. 10Z16. Am Z. August ließ Sigm.

den Kläger, der sich ihm nicht fügte, ächten, (n. 10 721, S. 323.) Vergl. auch
n. 10 087, S. 276.

H Mitteilungen aus dem Stadtarchiv Köln, Heft VII, S. 11 und nach
Auskunft des Herrn vr. Keussen in Köln.



24. Oktober 1435 ersucht die Stodt Köln den Heyngin v. Vurde, er möge

in dem Streit zwischen der Stodt und Johann Cornelis Sohn das Beste

tun und die Stadt von weiterer Gelegenheit der Sache unterrichten',

man wolle den Herzog von Jülich-Berg um einen Geleitsbrief ersuchen.

Mehrere uns abschristlich erhaltene Schriftstücke H betreffen vor

dem Freistuhls in Herdecke geführte Rechtsstreitigkeiten gegen dieStadt

Mainz. Wahrscheinlich gehört die Sache in das Jahr 1436, da eins

der Schriftstücke so datiert ist. Im ersten beglaubigen ungenannte Kläger

oder Beklagte.ihre zwei Vertreter für eine am Donnerstag nach Ostern

(18. April) vor dem Freistuhl zu „Hercke" zu rechter Tagzeit statt¬

findende Verhandlung. Die Vertreter erhalten ganze Vollmacht für alle

heimlichen und öffentlichen Gerichtssitzungen.

Ein weiteres Schreiben enthält die Antwort (eines Mainzer

Bürgers?) auf eine Vorladung des „Hengin von Fort, freygraff zu

Folmenstein". Die Klage war veranlaßt worden durch einen gewissen

Peter Schellenwalt aus Lorch (?). An letzteren hatte der Beklagte gleich¬

zeitig mit der Antwort geschrieben (13. November) und ihm sein höchstes

Befremden darüber ausgedrückt, daß er ihn vor dem Freistuhl zu Herdecke

persönlich verklagt, zumal er ihm doch niemals, auch nicht vor dem Rat

der Stadt Mainz, Recht verweigert habe. Im übrigen sei er bereit, die

Sache vor dem Pfalzgrafen bei Rhein zu erledigen. Deshalb fühle er

sich auch der Pflicht, im Vemegericht zu erscheinen, enthoben. Diesen

Brief hatte der Verklagte seiner Antwort an den Freigrafcn, um ihn

über nichts im Zweifel zu lassen, wortgetreu eingefügt. Obendrein

erklärte er Heinrich von Vörde noch, daß es wohl, nachdem er sich seinem

Widersacher so zu Recht erboten, nicht not sei, vor ihm zu erscheinen.

Denn dazu berechtige ihn auch das Urteil eines in Gegenwart des Erz-

bischofs Dietrich von Köln und des Junkers Gerhard von Cleve, Grafen

von der Mark und vieler Freigrafen und Freischöffen zu Dortmund ab¬

gehaltenen Kapitels. 2) Der Tag in Herdecke sollte am 15. November

1436 stattfinden. H

Das nächste Stück ist ein Brief der Stadt Mainz an einen ungenann¬

ten Freischöffen, der wohl als Prokurator für einen Gegner der Stadt

(Peter Sch.?.) war. Letztere ist bei Heinrich von Vörde, als er in Herdecke

zu Gericht faß, verklagt und war für den bereits vergangenen Donners¬

tag nach St. Katharina (25. November) vor den Herdecker Stuhl vor¬

geladen worden. Eine weitere Vorladung für Donnerstag nach „der

drey hayligen tag" (6. Januar) ist bereits eingetroffen. Auch hat

Heinrich von Vörde die Wissenden vor das heimliche, die

y Herzogliche Bibliothek zu Wolfenbüttel, Extravag. N. 226 fol. 161 ff.
H Es fand im Jahre 143V statt? hier wurde u. a. verhandelt über die

Aufhebung der gerichtlichen Verfolgung gegen einen Verklagten, der an zustän¬
diger Stelle Recht bieten wolle. Lindner, S. 223.

H Wohl irrtümlich heißt es fol. 162: Donnerstag vor St. Martin
(8. Nov.) statt nach St. Martin (IS. Nov.).
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Unwissenden vor dos offenbore Gericht geloben. Doch

ist dem Rate nicht bekannt, daß die Stadt sich dem Kläger gegenüber

jemals schuldbar gemacht hat. Mainz ist erbötig, die Sache vor dem

Trierer oder Kölner Erzbischof oder vor den wissenden Räten von

Frankfurt oder Köln zur Erledigung zu bringen.

Mehrere adlige Herren aus Mainz leisteten für dieses Anerbieten

Bürgschaft — das ist der Inhalt des nächsten Schreibens —. indem sie

auch dem genannten Peter und seinen Freunden freies Geleit ver¬

sprachen, und teilten dies alles dem Freigrafen Heinrich von Börde mit.

Auch die Stadt Mainz äußerte sich in diesem Sinne. st

Ein weiterer Prozeß aus der Zeit der Wirksamkeit Heinrichs von

Börde gegen die Stadt Mainz mußte auf Geheiß des Kaisers Sigmund

durch den Erzbischof von Köln eingestellt werden. Wann er stattge¬

funden hat, ist nicht bekannt. Doch muß das mindestens vor 1437, dem

Todesjahr Sigmunds, gewesen sein. st

Im Frühling 1436 erging eine Vorladung in Form eines

Warnungsbriefes an Schultheiß und Rat der damals österreichischen

Stadt Winterthur: st offenbar hatte sie zunächst nur den Zweck,

eine angebliche Rechtsverweigerung der genannten Stadt festzustellen.

Ein gewisser Rudi von Gochem aus Aarau, ohne Zweifel ein Wissender,

hatte nämlich, wie deutlich aus dem Antwortschreiben hervorgeht, die

Stadt Winterthur vor dem Freigrafen Heinrich von Börde der Rechts¬

verweigerung in irgend einer Sache bezichtigt. Darauf erhielten die

Winterthurer nun diese Warnung des Freigrafen, womit sie aufge¬

fordert wurden, innerhalb 14 Tagen dem Kläger Genugtuung zu leisten

oder sich „vor dem frien gericht zu Heriko" zu verantworten „uff den

andern Donrstag nach des heiligen crutzes tag als es funden ward"

(17. Mai). Da nun das Schreiben erst am 6. Mai in Winterthur

anlangte, also zu spät, um rechtzeitig erscheinen zu können, so nahm die

Stadt die Hilfe von zwei angesehenen Freischöffen, dem Hofrichter Grafen

Hans von Lupfen, Landgrafen zu Stühlingen, Herrn zu Hoheneck, und

Herrn Kaspar von Klingenberg in Anspruch, die am 16. Mai an den

„ersamen, wisen Hsniggen von Fourde, frigraf zu Folmestsin" im

Namen der Stadt Winterthur ein Antwortschreiben richteten. Nachdem

sie auf den Inhalt der zu spät eingetroffenen Warnung eingegangen und

das Nichterscheinen der Winterthurer in der angegebenen Weise ent¬

schuldigt, geben sie auch an, daß Rudi von Gochem, der selbst die Vor¬

ladung zu übermitteln hatte, den Brief des Freigrafen so lange zurück¬

st Anscheinend kam diese Sache 1437 in Arnsberg zur Sprache. Vergl.
llsener, S. 122: Lindner, S. 268 und Anm. 1 ebenda. Doch scheint die bei
Lindner, S. 266 erwähnte Sache hiermit nichts gemein zu haben.

st Großherzoglich Hessisches Haus- und Staatsarchiv zu Darmstadt (nicht
Großherzogl. Hofbibliothek, wie es bei Lindner, S. 266 heißt): Vemebuch der
Stadt Friedberg fol. 13. Nach Mitteilung des Großh. Haus- u. Staatsarchivs,

st Anzeiger für Schweiz. Gesch. Neue Folge, Bd. 7, S. 44g ff. (1894—97).
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gehalten habe. Andererseits seien sich die Winterthurer nicht bewußt,
daß sie irgend etwas mit ihm zu schaffen hätten, auch habe er sie dort
nirgendwo vorgeladen. Sonst würde die Stadt mit ihm verhandelt
haben. Jedenfalls hätten die Winterthurer jetzt, „als bald inen denn
uwer brief gezögt ward", auf alle Weise sich bemüht, dem Kläger Recht zu
gewähren. Doch man hatte nicht einmal ihn erreichen können, obwohl
man gleich durch den Boten, H der den Brief des Freigrafen über¬
brachte, sich an Rudi schriftlich gewandt hatte. Selbst Geleit und Sicher¬
heit war ihm angeboten worden. Da sich nun der Kläger trotz allen
Entgegenkommens der Stadt Winterthur verborgen halte — „hierumb
wandan die von Winterthur zugehörig sind dem
Hailigen r i ch, so tund wir uwer ersamen wihhait söliche völlige
recht, so si im bietend, und die fach also zu wissend." Auch sind die beiden
Freischöfsen bereit, zusammen mit anderen, „die da wissend und dem
frien gerietst Angeschafft" sind, den Kläger, wenn angängig, zu seinem
Rechte kommen zu lassen. Weitere Klage des Rudi möge daher der
Freigraf abweisen. Zum Schluß wird um schriftliche Antwort durch
den Ueberbringer gebeten.

Glaubte Heinrich von Börde nun den Angaben der beiden Frei¬
schöffen, — und das mußte er doch — so war mit der erbetenen schrift¬
lichen Antwort die Sache erledigt. Denn daß hier keine Rechtsver¬
weigerung, also auch keine vemewrogige Angelegenheit vorlag, hatten
ihm die beiden Freischöffen zur Genüge dargetan. Anscheinend handelte
es sich hier um einen persönlichen Racheakt des Rudi von Gochem gegen
die Stadt Winterthur.

Einen mit der Vervemung des Verklagten endenden Prozeß
führte die Stadt Basel 1433,36 in der Volmarsteinschen Freigraf¬
schaft. 2) Kläger war zunächst der Baseler Küfer Hans Ravensburg.
Mehrere am 4. November 1435 zu Basel aufgenommene Protokolle
besagen folgendes: H wegen eines am Neujahrstage 1433 nach einer
Zecherei auf der Zunftstube begangenen Diebstahls war Hans Ravens¬
burg von der Stadt Basel mit Gefängnis bestraft worden. Einige Zeit
darauf geriet er mit seinem Zunftgenossen Stephan Richenthal in Streit
wegen einer Erbschaftssache, in dessen Verlauf sich beide eidlich ver¬
pflichteten, diese nur vor dem Baseler Gericht zum Austrag zu bringen.

Eine Entscheidung dieses Gerichts fiel jedoch nicht zur Zufrieden¬
heit des Hans Ravensburg aus, der sich nun, ohne einen weiteren,
bereits festgesetzten Termin abzuwarten, klageführend an den Volmar¬
steinschen Freigrafen wandte. Sicherlich gab er vor, daß ihm Recht

H Hier ist offenbar der Bote gemeint, dem Rudi den Brief zur llber-
bringung in die Stadt gab. — Der obengenannte Hans von Lupfen wird 1434
als Vorsitzer des kaiserlichenHofgerichts zu Basel bezeichnet. Zeitschr. des hist.
Vereins f. Niedersachsen,1854, S. 268 u. 216.

2) Beiträge zur vaterländischen Geschichte, herausgegeben von der histo¬
rischen Gesellschaft in Basel Bd. Vlll, S. 2g ff. (1866).

H Ebenda, S. 34 ff.
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verweigert sei. Dabei besaß er die Dreistigkeit, in seiner Klage dem
Freigrafsn eine vollkommen falsche Darstellung des Tatbestandes zu
geben: er sei in diesem Streite mit seinem Zunftbruder von seiner Heimat¬
stadt ins Gefängnis geworfen worden. Daß er wegen Diebstahls be¬
straft worden sei, verschwieg er sorglich.

Auf den von Heinrich von Vörde nach Basel gesandten Warnungs¬
brief schickten nun drei Freischöffen am genannten 4. November an
„Henicken von Fourde, frygreven zu Vollmestein" ein Antwortschreiben,
in dem sie den wahren Sachverhalt klarlegten. Gleichzeitig bevoll¬
mächtigte der Rat von Basel zwei Freischöffen, H. Offenburg und H.
Halbysen, mit der Vertretung der Stadt vor dem Volmarsteinschen Frei¬
gericht. >) Anscheinend war mittlerweile eine besondere Vorladung nach
Westfalen erfolgt. 2) Zwei Wochen später kam 17. November) fand hier
vor dem freien Stuhl „vor de borch toe Volmesteyn", wo Ravensburg
auch seine Klage eingebracht hatte, die von diesem gegen
Basel veranlaßt? Sitzung unter dem Vorsitze des Freigrafen
Heinrich von Voerde statt, H zugleich im Beisein des stellvertretenden
Stuhlherrn, des Drosten zu Wetter, Kracht Stecke. Zu ihrem Vorsprecher
hatten die Prokuratoren Basels den Freigrafen Heinrich Vismeyster zu
Eversberg erwählt. Es wurde festgestellt, „na rate der rytterschap und
vryenscheppen", daß Ravensburg gegen die Stadt Basel eine falsche Klage
vorgebracht habe. Während nun auf den Ladebrief des Freigrafen die zwei
Vertreter Basels erschienen, hatte sich Ravensburg nicht eingefunden. Das
war nicht zu seinem Nutzen; denn nun drehte man den Spieß um: Basel
klagte jetzt, nachdem es wegen Nichterscheinens des Klägers ohne weiteres
freigesprochen war, gegen Ravensburg. Hatte er doch nicht nur als
Schöffe eine falsche Klage eingebracht, sondern auch der Stadt Basel
seinen Eid gebrochen!

Die beiden Urteilsfinder in dieser Verhandlung waren Nolken
von Langerfeld und. Bernt von Volmestein. 1) Unter den Zeugen werden
genannt: Hermann von dem Vaerst, Heinrich Wanthoff, Hans Küling
und Hartlefk Reschopp. s) Letztere beiden werden als Gerichtsfronen
bezeichnet. Doch waren sie ihrem Stande nach den anderen Freischöffen
durchaus gleich; im nächsten Jahre treten sie auch als Urteilsfinder auf.

Im Anschluß an diese Verhandlung erfolgte wahrscheinlich sogleich
die erste Vorladung an Ravensburg. Denn schon am 5. Januar 1436

') S. 42 f.
°) Der Freigraf hatte die Baseler vorgeladen „von eyn openbar gerychte",

vor dem Freistuhl vor der Burg zu Volmarstein (S. 44).
H Beitr. Basel VIII, S. 43 ff.
H Wohl aus einer Nebenlinie der Volmarsteinschen Familie.
H In der Heidelberger Matrikel wird zum Jahre 18K1 ein Reschopp aus

Berge im Kreise Hagen genannt (Dortmunder Beiträge XX, S. IIb). Das
wird dieselbe Familie sein, die in den Urkunden hier wie auch bei anderen
Namen oft wechselnde Schreibweise tut nichts zur Sache. (Reytschapp, Ree-
schoff u. ä.) Peter Reisschap war 1483 Bürger zu Wetter; 1478 Heinr.
Ryschap (?) Buschmann, S. 337.
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richtete der Rat zu Basel ein Beglaubigungsschreiben an Heinrich von

Börde sür Ulrich Höring und Hans Kupsernagel, die die Klage ihrer

Vaterstadt gegen Ravensburg im Freigericht zu Volmarstein vertreten

sollten, i) Die Sitzung war festgesetzt für den 19. Januar. Da aber der

verklagte Küfer jetzt ebensowenig wie früher erschien, wurde am gleichen

Tage, da er doch Freischösfe war, die zweite Vorladung an ihn erlassen. 2)

Darüber, daß diese Vorladung wirklich an Hans Ravensburg

überbracht worden sei, ist ein am 14. Marz 1436 zu Basel aufgenomme¬

nes Protokoll vorhanden. H Darin bezeugen mehrere Freischöffen, es

seien am 4. Februar vier ihrer Genossen aus Basel zur Stadt Reichen¬

weier im Elsaß geritten, um die Ladung dem Beklagten zu überbringen.

Als sie von Reichenweier angekommen, vom Torhüter gefragt wurden,

ob sie einen Vemebrief brächten, antworteten sie: „Wir sind hie und

bringen einen brieve von dem festen Hennigken vor Forude, dem frie-

greven zu Volmestein in Westvalen" für Hans Ravensburg, der sich in

dieser Stadt aushält. Der Torhüter aber verweigerte ihnen den Einlaß.

So blieb den vier Freischöffen nach vielem vergeblichen Bemühen, den

Ladebrief durch andere Personen an den Verklagten zu übermitteln,

nichts übrig, als ihn in das Tor zu stecken und zum Zeichen, daß dies

geschehen, daraus eine „Urkunde" mitzunehmen, d. h. drei an der be¬

treffenden Stelle herausgeschnittene Spähne.

Bereits am 19. April dieses Jahres verhandelte man vor dem

Freistuhl zu Herdecke (Heirke) wieder gegen Ravensburg. H Uber auch

diesmal war er nicht erschienen. Nachdem der Freigraf Heinrich von

Wörde, der Sitte im Vemgericht entsprechend, feierlich viermal nach der

Anwesenheit des Ravensburg oder seines Stellvertreters gefragt und

festgestellt, daß keiner zur Wahrnehmung der Rechte des Verklagten und

seiner Verteidigung erschienen sei, daß er aber in rechter Weise zum

ersten Male durch zwei und zum zweiten Male durch vier Freischöffen

vorgeladen sei, erklärte der Urteilssinder Hans Küling, nach Beratung

mit vielen Edelleuten und anderen Freischöffen, daß er nun als

echter Schöffe zum dritten Male mit sechs Freischöffen und einem Frei¬

grafen vorgeladen werden müsse. Falls man ihn die beiden ersten Male

nicht habe auffinden oder erreichen können, so solle man ihn — weist

der zweite Urteilssinder Hartleff Reschopp sür Recht — bei dem Herrn,

dem er zugehöre oder bei der Stadt, wo er sich meist aufhalte, vorladen

lassen. Außer den oben schon genannten Vertretern Basels, Höring und

Kupfernagel, treten der Edelknecht Hermann von dem Farste und

Heinrich von Lüdenschet als Kläger und Prokuratoren der Stadt auf,

wozu sie vielleicht schon einige Zeit vorher für gute Bezahlung bestellt

worden waren. Wie gewöhnlich, hatten sie in der Verhandlung einen

st Beitr. Basel VIII, S. 47 f.
9 Ebenda, S. 48.
H Ebenda, S. 51 f. Auch bei Lindner, S. 583, erwähnt,
ß Beitr. Basel VIII, S. 48 ff.
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sogenannten Vorsprecher. Zugegen waren: Kornoten und ummestant

des vurs. heinelichen gerichtz Johan von dein Vaerste, Bernt Dobbe,

Johann Dudynck, edelknechte, Bernt van dein Broike, richter to Wetter

in der cht, Heinrich für der Borch, Hans Vrymann, Herman Lummert,

Hinrich Fedder und mer fryen genoich. Neben dem Freigafen haben

Kracht Stecke Drost zu Wetter und Blankenstein, ferner die Edelknechte

Hermann und Johann von dem Varste die Urkunde „to merren getuich-

nisse der warheit" besiegelt.

So wurde nun endlich am 21. Juni 1436 durch „Heyneke van

Varede" am Herdecker Freistuhl die Vervemung des Ravensburg in der

üblichen Weise ausgesprochen, >) da er auch dieser dritten Vorladung

keine Folge geleistet hatte. Zugegen waren u. a. Hermann von dem

Varste, Drost zu Volmarstein, dessen Söhne Johann und Heinrich, Diet¬

rich Lenhoff, Bernt von dem Broke, Richter zu Wetter und Herdecke,

Johann Hackenberg „hogreve to Hagen," 2) die alle die Urkunde neben

dem Freigrafen mitbesiegelt haben, dazu L. von Altena, Johann und

Hermann Dudynck, Wilh. Dobbe, Hermann Dönhof, Hermann Hiddinck,

Hans Cuchnck, Hartleff Reschopp, beide geschworene Knechte des freien

Stuhles.

Ungefähr gleichzeitig mit diesem Prozeß der Stadt Basel führte

Heinrich von Vörde einen Prozeß gegen die Stadt Metz. Aus einer

am 26. Januar 1436 zu Herdecke gegebenen Urkunde geht hervor, daß

vor etlicher Zeit ein Metzer Bürger namens Jakob Hopfenstock, der von

Stadt, wie er vermeinte, unschuldig bestraft worden, klageführend an

den Stuhl vor der Burg zu Volmarstein gekommen war. Darauf hatte

die Stadt Metz eine „Warnunge" erhalten — offenbar wieder, um die

Rechtsverweigerung festzustellen — mit dem Bescheid, sich mit Hopfen¬

stock zu vergleichen oder am Freistuhl in Volmarstein Rede und Antwort

zu stehen. Darum hatten sich nun die Metzer nicht gekümmert. Sie

wurden daher am genannten Tage im Freigericht zu Herdecke verurteilt,

den vollkommenen vom Kläger verlangten Schadenersatz zu leisten.

Hopfenstock, der seine Klage offenbar auch vor dem Stuhle zu Brünning¬

hausen anhängig gemacht hatte, erwirkte hier das Urteil, daß er dort

die Klage weiter vorbringen könne, wo er einen Freigrafen sitzend finde.

So hatte er sich an Heinrich von Vörde gewandt, den er „an Gerichte

sitzende anrieff." Als Urteilsfinder ist wieder Bernt von Volmestein

genannt; sonst finden sich unter den Anwesenden: Stephan von Laer,

die Brüder Hermann und Johann Düdynck, Gert Dobbe, Hermann von

Hlllsberg, Hans Frymann, Hermann Hiddinck, ebenso Hans Küling und

ß Vergl. Beilage 2.
-) Er wird auch später noch genannt. Vergl. weiter unten. 1439 heißt

er in einer Verkaufsurkunde Richter zu Hagen, in den Vemeurkunden wird
er dagegen stets als „Hogreve" bezeichnet! (St. A. Münster, Kindlinger Msc. 39,
S. 133). Joh. Gardenweech, Freigraf zu Limburg war 1438 hier Gograf und
Richter. Lindner, S. 87.
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Hartleff Reschopp, „geschworene Knechte des Gerichtes", ferner über

4V andere Freischöffen. Auch die Gegenwart eines Pfarrers aus Frei¬

burg im Breisgau namens Ampollonius wird bezeugt. ')

Dieselbe Sache stand am 3. Oktober 1437 in Herdecke nochmals

zur Verhandlung. Jetzt allerdings zweifelsohne eine Rechtsverweige¬

rung, da die Stadt Metz weder vor dem Baseler Gericht noch vor dem

Kaiser dem Hopfenstock hatte Recht gewähren wollen. Auch diesmal

hatte Hopfenstock in Brünninghausen erst wieder das Urteil gewonnen,

daß er dort, wo er einen Freigrafen sitzend finde, seine Klage vor¬

bringen könne. Metz wurde nun zum Schadenersatz verurteilt und dem

Hopfenstock zugebilligt, daß er sich seinerseits schadlos halten könne,

woran ihn keiner hindern dürfe. Von den beiden schon genannten

Eerichtsfronen fungiert Hans Küling als Urteilsfinder, außerdem sind

Hermann Lumert, Hans Byrve u. a. unter den Freien und dingpflich¬

tigen. Aber auch Leute aus weiter Ferne waren zugegen: aus der

Schweiz, aus Schwaben, aus München und Freiburg im Breisgau. 2)

Offenbar waren auch sie nur hier, um in ihrer Eigenschaft als Frei¬

schöffen verteidigend oder klagend vor dem Freistuhl aufzutreten. Ein

reges Leben mußte in solchen Zeiten in der Nähe der Freistühle herrschen,

und nicht allein für die Freigrafen wird es einträglich gewesen sein,

wenn sie mit zahlreichen Prozessen bedacht wurden, wir dürfen an¬

nehmen, daß auch manch anderer, der in solchen Tagen Fremde be¬

herbergen konnte, nicht leer ausging. So kann man es verstehen, daß

damals reiche Geldströme nach Westfalen flössen. H

Lindner stellt in seinem Buche „die Verne" S. 603 ff. die zuver¬

lässig beglaubigten Fälle der durch die Verne wirklich vollzogenen

Todesurteile zusammen, die der bisherigen Annahme, als ob die Veme

„eine Mordarbsit in größerem Maßstäbe" geleistet habe, durchaus wider¬

sprechen. Wenn Lindner auch zugeben mag, daß viel mehr Leute ge¬

richtet worden sind, so hat er für das 13. Jahrhundert doch nur ungefähr

8 wirklich vollzogene Todesurteile feststellen können.

In einen dieser Fälle, der im Jahre 1437 in Augsburg

geschehen war und der bezeichnender Weise viel Aufsehen erregte, wurde

der Volmarsteinfche Freigraf hineingezogen. Mehrere Freischöffen

hatten dort einen gewissen Klaus Reichenbach, der auch einige Male

Klaus Walther genannt wird, welch letzterer sicher aber mit Klaus

Reichenbach identisch ist, angeblicher Treubrüche wegen ohne eigentliche

Verurteilung durch einen Freigrafen gehenkt." Hierauf hatte sich der

Bruder des Gemordeten, Heinz Reichenbach, an Heinrich von Vörde

st Vergl. G. G. König von Königsthal, Lodex Iuris (Zermsnici
(e bibliotk. Senckenbergianz) 1760, Pars II (Bd. I), S. XU ff.

2) G. G. König a. a. O. S. XUII ff.
H Vergl. Lindner, Einltg. S. XXI. — Gelegentlich einer Tagung vor

dem Freistuhl in Koesfeld blieben die Vertreter der Stadt Zütphen in ihrer
Herberge 8 rheinische Gulden schuldig, die die Stadt nachträglich dorthin schickte.
Tadama S. 198.
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gewandt, war vor ihm „wissend" geworden und hatte nun besonders

den Augsburger Bürger Seitz Gablon der Ermordung seines Bruders

bezichtigt.

Dies alles teilte der Volmarsteinsche Freigraf am 28. November

1437 von Wetter aus dem Augsburger Bürgermeister Konrad Vögelin

mit, indem er ihn zugleich aufforderte, die Sache zu untersuchen; ins¬

besondere solle er fragen, ob der Täter auch einen Urteilsbrief von einem

Freigrafen besitze, sonst müsse er wegen Mordes bestraft werden, H

Zwei Freischöffen, die bei der Tat zugegen gewesen waren, beeilten

sich aus die Kunde von diesem Schreiben des Freigrafen an den Bürger¬

meister, anscheinend etwas beunruhigt und verlegen, bei letzterem ihr

Vorgehen zu rechtfertigen und zu erkunden, was Heinrich von Börde

geschrieben habe. H

Am 23. Dezember berichtete der Augsburger Bürgermeister un¬

serem Freigrafen über das Ergebnis seiner Untersuchung: Seitz Gablon

und andere Freischösfen sind verhört worden. Die Hinrichtung des Klaus

ist ohne Brief eines Freigrafen geschehen. Wegen Meineids habe man

den Beklagten töten zu dürfen geglaubt. Weitere Entscheidung stellt der

Bürgermeister dem Freigrafen ehrerbietigst anHeim. H Die Freischöffen

nahmen offenbar, als sie den meineidigen Reichenbach henkten, das

Recht der handhaften Tat für sich in Anspruch.

Die Sache scheint sich noch länger hingezogen zu haben. Denn

2 Jahre später, am 1. August 1439, äußerte die Stadt Augsburg in

einem Schreiben an König Albrecht ihre Bedenken gegen des Königs

Auftrag, dem Heinz Reichenbach Recht zu gewähren und die Täter zu

bestrafen: beide Parteien seien Freischösfen. und die Sache, die vor den

westfälischen Gerichten begonnen habe, schwebe dort noch. Der König

möge mitteilen, was man „nach sollichen angefangenen Westphalischen

Rechten" tun solle. 4)

In den Jahren 1449 bis 1458 kam die damalige freie Reichs¬

stadt Eßlingen in Württemberg mehrmals mit dem Volmarstein-

schen Vemegericht in Berührung. So richteten Bürgermeister und Rat

dieser Stadt am 8. April 1449 ein Schreiben an den Edlen Junker Kraft

Stecke „zu Wattern und zu dem Volmenstein Frygrosen", in dem es

heißt, ein gewisser Jtal Walcker, Bürger Eßlingens habe vor einigen

Jahren in einem Streit mit seinen Mitbürgern trotz seines eidlichen Ver¬

sprechens, diesen Streit in Ehlingen entscheiden zu lassen, die Angelegen¬

heit vor die westfälischen Gerichte gebracht und sie nun vor den Stuhl

tz Freher, Os secrelis iud. ed. Qosbel 1762, S. 194. — H. Reichenbach
der ja nun Freischöffe war, überbrachte selbst den Brief.

-) Freher, S. 197 ff.
H Ebenda, S. 195 ff. — Erwähnt wird dieser Fall auch bei Lindner,

S. 603 f. und Datt, Volumen, S. 728. Vergl. auch die Darstellung bei Mencken,
Scriptorss rsrum (Zerrnanicarurn I, S. 1590 (Ausgabe von 1728), ebenso
Zeitschr. f. oaterl. Gesch. u. A. Wests. 18, S. 260 f.

4) Freher, S. 199 f. Vergl. hierzu auch Lindner, S. 516.
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in Volmarstein vorladen lassen. Auch sei letzteres geschehen, obwohl man

sich vorher geeinigt, vor Bürgermeister und Rat zu Ulm Recht zu nehmen.

— Man wollte auch hiermit wieder dem Vorwurf der Rechtsver¬

weigerung begegnen.

Zum Schlüsse heißt es: Darum bitten wir Euer Liebe angelegent¬

lichst, daß Ihr die Billigkeit der Sache ansehet und mit Eurem Freigrafen

zu Volmarstein dafür Sorge tragen wollt, daß der Freigraf in dieser

Sache über uns nicht mehr richte, sondern sie wieder an die Stadt Ulm
weise. >)

Das Schreiben enthält einen kleinen Widerspruch, weil der

Adressat Stecke als Freigraf bezeichnet wird und doch nebenher von

seinein Freigrafen die Rede ist. Sicherlich hielt man Stecke nicht für den

eigentlichen Freigrafen. Die Sitte, die Stuhlherrn gelegentlich als Frei¬

grafen zu bezeichnen, mag man auch auf die stellvertretenden Stuhlherrn

ausgedehnt haben; 2) das war Kraft Stecke in Wetter für den Grafen

von der Mark. Was nun die Bezeichnung Sieckes als Freigrasen

zu Wetter betrifft, so mag der Wohnort hier zunächst gemeinsam sein.

Doch findet sich dieselbe Bezeichnung auch einige Male für Heinrich von

Vörde und ebenso um 15M für Georg Hackenberg, die vielleicht beide in

Wetter wohnten. Ob aber diese Erklärung in Hinsicht der Ausdrucks¬

weise genügt? Heinrich von Vörde heißt einmal Freigraf zu Wetter und

ein anderes Mal Freigras zu Volmestein und zu Wetter, Hackenberg nur

Freigraf zu Wetter. H Mir scheint folgendes annehmbarer, daß näm¬

lich damals neben der alten Bezeichnung der Freigrafschaft nach der

Stuhlherrschaft in Volmarstein diese gelegentlich auch nach dem Sitze der

neuen Herrschaft in Wetter benannt wurde, daß man zeitweilig also

gleichbedeutend von einem Freigrafen zu Wetter und einem Freigrafen

zu Volmarstein oder Wetter-Volmarstein gesprochen hätte.

Eßlingen war offenbar schon früher mit den Vemgerichten häufiger

in Konflikt gekommen und hatte daher seit 1443 einen gewissen Heinrich

Murer, Bürger der Stadt und Freischöffen zu seinem ständigen Prolura-

tor in Westfalen bestellt. 4) Denn die öfters hin und her reisenden Boten

waren sehr kostspielig. Dagegen konnte der viel billigere Prokurator

schneller und mit der Zeit auch geschickter die Interessen der Stadt wahr¬

nehmen, ganz'abgesehen davon, daß er außerdem im Kreise der Frei¬

grafen und Schöffen Bekanntschaften machen und nicht zu unterschützende

Freundschaften erwerben konnte. Wirksamer und erfolgreicher mochte

ft Datt, Volumen, S. 733 f. — Wie die Sache ausging, ist nicht be¬
kannt. Übrigens schrieb bereits Ende Januar 1449 Eßlingen an Ulm, daß der
Prozeß Walckers in Westfalen große Kosten (Mb rheinische Gulden) verursacht
habe. (Datt, S. 7S6.)

2) Vergl. oben S. 9.
H Vergl. Lindner, S. 8V. Wigand, Femgericht, S. 234, Mitteilungen

des Stadtarchivs Köln, Heft 19, S. 43 und Buschmann, S. 43. — Georg Hacken¬
berg lebte also noch um 1399. Anders Lindner, S. 81.

H Datt, S. 761.

3
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es freilich sein, wenn eine Stadt sich die Dienste eines Freigrafen sicherte,
wie dies Köln tat, als es sich Heinrich von Vörde verpflichtete.

Heinrich Murer nun vertrat seine Heimatstadt des öfteren auch in
der Volmarsteinschen Freigraffchast. Ein gewisser A. Pabst bereitete
der Stadt Eßlingen mit seinen Anklagen in Westfalen manche Schwierig¬
keit. Ihn bezichtigte 1449, am 29. April, H. Murer in Brünninghausen
des Eidbruchs, da er trotz Eides, einen Streit mit Hintersassen von Eßlin¬
gen Hierselbst zu erledigen, wofür u. a. Heinrich von Börde gebürgt, die
Sache wieder vor die Beme gebracht habe. >)

Ganz ähnlich wie A. Pabst benahm sich dessen Mitbürger A.
Sleyger (oder Sleher) gegen die Stadt Eßlingen. Am 31. Juli 1458 trat
Murer am Freistuhl zu Villigst bei Schwerte gegen ihn auf und wies
nach, daß er sich vor einiger Zeit hier sein Freischöffentum erschlichen
habe; denn er sei gar kein frei geborener Mann, sondern Eigenhöriger
des Grafen von Württemberg. Und dieser Mensch habe es gewagt, ihn
hier zu verklagen, als ob er von der Gegenpartei Sleygers bestochen
worden sei und für 39 oberländische Gulden gegen letzteren Urteilsbriefe
vor dem Freistuhle in der Haspe erworben habe, das Recht unterdrückend,
wie „einst Judas unfern Herr Gott verkaufte vur dertich Pfennige." 2)
Murer reinigte sich von dieser Anklage durch seinen Schösfeneid und ließ
sich am selben Tage vom Volmarsteinschen Freigrafen Hermann Hacken¬
berg und dem Bochumer Freigrafen Johann Hackenberg eine
Urkunde darüber ausstellen, daß er damals ehrbar und rechtlich und
nicht etwa für Geld in der Haspe das Urteil gegen Sleyger von Johann
Hackenberg, Freigrafen zu Bochum, der den damals kranken Volmar¬
steinschen Freigrafen vertrat, erhalten Habs. H Sleyger sollte nun weiter
als „unwissender Mann" von der Veme gerichtet werden, er erhielt
daher nur eine einmalige Ladung, der er innerhalb 14 Tagen Folge
leisten mußte.

Diesen Urteilsbries focht alsbald Sleygers Gesinnungsgenosse A.
Pabst daheim an (3. September), indem er vor dem Rat in Eßlingen
erklärte, der Brief sei falsch und ungültig; er wisse wohl, wie man solche
Briefe kriegen und erwerben könne. Was er damit sagen wollte, war
nach den Vorwürfen Sleygers kaum mißzuverstehen. Nicht immer
mögen solche Vorwürfe unbegründet gewesen sein! Die Stadt hatte nun
Pabst und Murer veranlaßt, diese Sache in Villigst — nicht etwa in
Volmarstein 4) — zu erledigen, was am 17. Oktober 1458 geschehen
sollte. Da aber der Verklagte nicht erschien, wurde er verurteilt. H

') Ebenda, S. 733 ff.
st Datt, S. 742 ff. — Murer hatte in allen Verhandlungen einen „Für¬

sprecher", d. i. Vorsprecher.
st Ebenda, S. 763.

st Ebenda, S. 764. Datt verwechselt hier „volgenstaine", d. i. Villigst,
mit Volmenstein! (763 und 764.) Aus einer solchen Verwechslung von Vol¬
marstein mit Volkmarsen erklärt es sich auch wohl, daß Usener, Freigerichte
(S. 73) zu 1433 den Sunger als hierher gehörig nennt. Vergl. bei Usener
das Register und Lindner, S. 81, Anm. 1.
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Uebrigens fand die Verhandlung, in der Murer mit Geld zu
seinem Ziele gekommen sein sollte, am 5. August 1457 vor dem Freistuhle
in der Haspe statt. Unter den Zeugen waren Degenhart Hase und
„Johann Hackenberg Hogreve" zu Hagen gesiegelt. Auch diese Urkunde
ließ sich Murer 1458, 7. Oktober eigens durch drei Freigrafen, nämlich
von Bochum, Limburg und Volmarstein, bestätigen. >)

Um dieselbe Zeit, nämlich 1457, wurde in Volmarstein Klage
wegen Ketzerei erhoben; denn auch Abfall vom Christenglauben gehörte
ja zu den vemewrogigen Punkten. Wieder handelte es sich um die Stadt
Eßlingen. Ein Bürger dieser Stadt, Hans Sydelmann, war in Hall der
Ketzerei beschuldigt und dann nach Volmarstein vorgeladen worden. Am
8. Juni schrieb deshalb der Bürgermeister von Eßlingen an den Frei¬
grafen Hermann Hackenberg und teilte ihm mit, daß der Beklagte bereit
sei, in Eßlingen oder in Hall, wo er ja verleumdet sei, vor Wissenden
oder vor dem Gericht dieser Stadt sich zu verantworten. Anscheinend
ließ sich aber der Freigraf nicht ohne weiteres darauf ein. Denn von
einer Rechtsverweigerung tonnte ja keine Rede sein, vielmehr lag hier
eine Sache vor, die wirklich vor die Verne gehörte. Daher bemühte sich
die Stadt am 29. Dezember, nachdem vorher auf Klage des Heinrich
Reschopp vielleicht schon die zweite Ladung an Hans Sydelmann er¬
gangen war, mit einem weiteren Schreiben auf den Freigrafen einzu¬
wirken: er möge die Klage abstellen, da die Stadt den Beklagten selbst
verhören wolle. H Ob es zur Verhandlung kam und wie weit Hacken-
berg sich den Bitten Eßlingens geneigt zeigte, ist nicht bekannt. Ver¬
mutlich ließ er sich gegen eine Entschädigung zu einem Kompromiß herbei
derart, daß die Vernehmung des Angeklagten in Gegenwart von Frei¬
schöffen stattfinde. Denn er mußte wissen, daß er keinen „henken"
konnte, den er nicht hatte, zumal damals, wo der Glanz der Verne schon
zu erbleichen anfing und besonders die Städte mit allen Mitteln den
Kampf gegen sie führten. Auf zuverlässige Hilfe im Reiche konnte er
auch wohl kaum rechnen. Der erste Schrecken war überwunden, und
mancher wagte es getrost eine Vervemung über sich ergehen zu lassen. H
So konnte der Freigraf zufrieden sein, wenn er überhaupt eine Ent¬
schädigung erhielt.

, h Ebenda, S. 77b ff. — 1457 haben Hase und Hogreve mitgesiegelt:
Datt, der die Urkunde wohl im Original las, macht hier einen interessantenFehler;
er nennt nämlich bei Aufzählung der Zeugen Johann „Habenreif", Hogrefe zu
Hagen und nachher, als er die Personen angibt, die die Urkunde mitbesiegelt
haben, unter denen auch der Hagener Hogrefe ist, sagt er: Johann Hakenberg,
Hogrefe zu Hagen. Ohne Zweifel ist Holenberg der richtige Name, wie ja auch
andere Urkunden bestätigen. Die Schreibung „Habenbreif" erklärt sich wohl
aus einer etwas flüchtigen Lesung des nicht ganz deutlich geschriebenenOrigi¬
nals, das vielleicht „Hakenberch" enthielt, genau 1b Buchstaben wie bei
Habenbreif! (S. 772.)

H Datt, S. 7S7.
H Vergl. auch Lindner, Einltg. S. XXI.

3*
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Mit einem solchen Kompromiß endete 1459 ein weiterer Prozeß
der Stadt Basel. Am 29. November 1458 verkündete Hermann
Hackenberg vor dem Stuhl in der Haspe „an einem offenbaren
friengerichte" die Verurteilung von zwei Baseler Bürgern, die von einem
dritten wegen angeblicher Treubrüche in einer Erbschaftssache verklagt
worden waren, zur Zahlung einer beträchtlichen Summe Geldes an den
Kläger: Letzterem wurden 2999 Gulden Kapital und 1599 Gulden für
Kosten und Schaden zugesprochen. Bekommt der Kläger nun seine
Forderungen nicht von den Beklagten, die übrigens Notschöffen und keine
Freischöffen seien, so soll er sie in der Haspe oder mit Willen des Frei¬
grafen anderswo weiter belangen und dann die Klage „teyn ute dem
ofenbaren friengerichte in dey hemelichen achte". Die „frien-
dingpflichtigen und kornoten des gerichtz, darby gebeden und geheischet"
sind: Degenhard Hase, Johann Hackenberg, Freigraf zu Bochum, Ioh.
Hackenberg, Hogreve zu Hagen, Hans Nsckert, Hans Tacke, Evert op dem
Stene, Hinrich Haispmann, Did. Weseman, Ebbel up dem Brincke, Heine
tom Kraule, Peter Mäcke, Herm. v. Dudinck, Herrn. Becker, Hans Teyme,
Ev. Masse, Hinrich Neschoff (Reschoff?), Hans Kulink, frifrone und
vieler Freischöffen genug. Der Freigraf, daneben Hase, dann der
Bochumer Freigraf Hackenberg, der Hagener Hogreve und Neckert haben
die Urkunde besiegelt. >)

Auf die Nachricht von der Verurteilung ihrer Bürger antwortete
die Stadt Basel unterm 29. Dezember: der Kläger habe ganz plötzlich
und unerwartet wider sein Versprechen das Vemgericht angerufen.
Eine Rechtsverweigerung seitens der Stadt liege überhaupt nicht vor.
Das diesbezügliche Schreiben sei vom Rate versehentlich nach Arnsberg
statt nach Volmarstein geschickt worden. 2) Da man es verlegt hatte (!),
so wußte man nicht, von wem die Ladung komme und antwortete des¬
wegen eben nach Arnsberg, dem Sitze des „Oberfreigrafen" (Lindner,
422). Ucbrigens unterließen die Baseler nicht zu bemerken, daß ihnen
die Vorladung „nit by eynem geschwornen botten" überbracht worden
sei. (Basel, Beitr. VII, 62 f.)

Die Sache sollte nun am 5. April 1459 in Haspe zu Ende geführt
werden, H zu welchem Zwecke am 15. März der Vertreter Basels mit
Vollmacht versehen wurde. In seinem Beglaubigungsschreiben be¬
merkte der Rat übrigens, daß nach Reformation der Veme zu
Arnsberg und Frankfurt die Sache auch in Basel selbst erledigt
werden könne. Immerhin gelang es der Stadt — vielleicht
im Hinblick auf diese Gründe, aber auch wohl nicht ohne gute
Bezahlung — den Freigrafen bereits am 29. März zu dein erwähnten
Kompromiß zu bewegen: in Gegenwart von zwei Schöffen sollte der

') Beiträge Basel VIII, S. S7 ff.
H Ebenda, S. K2 ff.
H Ebenda, S. 6S f. Der Ausdruck „Kompromiß" steht auch in der Urkunde.
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Streit in Basel selbst geschlichtet werden, H Hierfür hatten sich außer¬
dem zwei Freischöffen verbürgen müssen, nämlich der Vertreter der
Stadt Basel und ein hiesiger, Kraft Dudynck zu Werdringen. Die Vor¬
ladung für den 3. April lautete übrigens auf alle weltlichen Bürger
männlichen Geschlechtes der Stadt Basel, die über 14 Jahre alt waren!
Aber solche Ladungen kamen häufiger vor, ohne daß man sich deswegen
besonders hätte fürchten müssen.

Um 1439 war auch Straßburg mit den „heimlichen Gerichten"
in Prozesse verwickelt, deren einer sich von 1449 bis 1432 hinzog und zum
Teil in der Freigrafschast Volmarstein spielte. Diez Erbe aus Straßburg
war meineidig geworden und hatte u. a. gegen die Stadt Reichenweier
Urteile durch „betrügniße des gerichtz erkriegt", weswegen er am
39. Oktober 1449 am Freistuhl zu Waltrop zu Kosten und Schadenersatz
verurteilt wurde. Die Stadt Straßburg sollte ihn dazu anhalten oder
ihn aus der Stadt verweisen. 2) Doch machte man laut Schreiben an
Straßburg vom 8. Januar 1439, da Erbe Berufung eingelegt hatte, das
Urteil rückgängig. H Eine weitere Verhandlung war für den 28. April
in „Nuheriken" angesetzt. Aber es blieb nun bei dem ersten Urteil.
Denn Erbes Klage gegen Reichenweier, in der es sich um geistliche Güter
handele, gehöre nicht vor dasVemgericht, so teilte man am3.MaiStraßburg
mit. H Ende des Jahres (19. November) wurde dann die Vervemung
des Ditz Erbe ausgesprochen: das gegenteilige Urteil des Freigrasen
Manhoff in Waldeck sei ungültig, da Johann Manhoff in Bann und
Interdikt, auch vom Könige nicht als Freigraf investiert sei. s) Der
Verklagte hatte sich also, um Recht zu behalten, mittlerweile an diesen
Freigrafen gewandt. Hier lag der wunde Punkt für eine wirkliche Recht¬
sprechung: die Gleichberechtigung der Freistühle!

Merkwürdig ist, daß noch im Jahre 1432 der Volmarsteinsche
Freigraf sich mit dieser Angelegenheit befaßte und selbst einer Klage des
doch zum Teil mit seiner Hülfe vervemten Diez stattgeben wollte, s)
Immerhin war es ja nichts seltenes, daß die Freigrafen ihre Urteile
gegenseitig umstießen.

In einer anderen Sache hatte Hermann Hackenberg 1439 die
ganze Stadt Straßburg vor sich beschieden; vielleicht war es wieder eine
Rechtsverweigerung, in der Kracht Stete, wohl in seiner Eigenschaft als
Freischöffe, für einen gewissen Hans Feger die Klage eingebracht hatte.

') Ebenda, S. 66 ff.
2) Regesten der Markgrafen von Baden und Hachburg Bd. III (1802),

S. 238 f.
H Ebenda, S. 244. Bei der Verhandlung waren die Volmarsteincr

Freigrafen Heinrich von Nörde und Hermann Hackenberg zugegen.
4) Regesten der Markgr. v. Baden II! (1807). n. 7111. „Nuheriken"

erklärte Verfasser als „Neu-Herdccke". Das ist aber sicherlich falsch. Es wird
nichts weiter heißen als Nunnen-Herdecke, d. i. Nonnen-Herdecke, wegen des
dortigen Stifts. Vergl. auch Lindner, S. 80.

s) Ebenda, n. 7176 (S. 262) und v. 7308.
H Ebenda, v. 7441.



— 38 —

Aber am 16. Oktober befahl der Kaiser dem Bolmarsteinschen Freigrafen,

die Ladung abzutun. Denn ein gewisser M. Jakob habe sich erboten,

im Namen Straßburgs dem Kläger Recht zu gewähren. >)

Auch 1465 mußte derselbe Freigraf auf Veranlassung des Erz-

bischofs Adolf von Mainz einen in Haspe anhängigen Prozeß gegen

Bürger von Bischofs heim einstellen. 2)

Gegen die Stadt Osfenbach erwirkte am 7. August des Jahres

1459 ein gewisser Simon Biedermann in Volmarstein ein Urteil, das auf

Zahlung einer Summe von 669 Gulden lautete. H

Vielleicht zu Ansang dieses Jahres war es auch, als Hermann

Hackenberg am Hasper Freistuhl die Konstanzer von einer Klage

los und ledig sprach. Dies geschah in Gegenwart des Klägers, der erst

am 28. Mai zu Brackel vervemt wurde. Die Sache nahm nun wohl in

der Weise ihren Fortgang, daß der Kläger zu einer besonderen Sitzung

vorzuladen war, nicht etwa, um ihm noch längere Frist zu lassen, sondern

um ihn zu schröpfen. Wahrscheinlich war nach der Freisprechung der

Konstanzer ihnen das Urteil gewiesen worden, zur Vervemung den

Angeklagten dort vorzuladen, wo sie einen Freigrafen sitzen fänden.

Man sieht, wie die Freigrafen gelegentlich auch einander in die Hände

arbeiteten. Am 28. Mai waren außer dem Freigrasen Hermann Hacken¬

berg auch Dietrich von Wetter und Hermann von Foirde unter den

Zeugen der Vervemung. H

Einer solchen Achtung, wie namentlich im Süden des mittelalter¬

lichen Deutschland, erfreute sich die Veme in ihrer westfälischen Heimat

nicht. Dort sollen sich viele gewundert haben, daß das Volk außerhalb

Westfalens so toll sei, sich in das Recht der Veme zu begeben, das Gericht

reiche überhaupt nicht über die Weser hinaus. Z)

Das, was wir in dieser Beziehung aus unserer Freigrafschaft

wissen, betrifft einmal die Ungültigkeitserklärung eines Ladebriefs vom

Arnsberger Freigrasen durch Hermann Hackenberg im Verein mit

anderen Freigrafen, 1454, das andere Mal, 1489, den Protest des erst¬

genannten gegen eine an Johann von Erwitte gerichtete Vorladung des

Georg Hackenberg, Freigrafen in Volmarstein, s)

Doch darf hier auch erwähnt werden, daß 1451 mehrere Dort¬

munder Freischöffen eine Vorladung an das Tor der Burg Wetter

hefteten, die an den Burgmann Hermann Mallinkrodt gerichtet war,

H Ebenda, n. 7169.
") St. A. Münster, Kindlinqer Msc. II, S. 133, S. 9. Vergl. Dorpe,

Geschichte der Stadt Hagen 1919, S. 7, A. 6, der diesen Fall als etwas Beson¬
deres verzeichnet.

H Es heißt: „an dem fryenstole in der friengrafschafft von Volmesteyne."
Sicher ist nicht zu sagen, welcher Stuhl gemeint ist, vielleicht der in Volm. selbst.
Vergl. Usener, S .73 und 223. Anscheinend wird diese Sache auch in einer
Urkunde von 1473 erwähnt im St. A. zu Frankfurt a. M.

H Usener, S. 292 ff.
H Lindner, S. 516 und 624.
°) Ebenda, S. 129.
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weil er heimkehrende Bürger der Stadt Dortmund überfallen und
beraubt hatte. >)

Aber auch nach Osten weisen die Spuren der Wirksamkeit des
Vemcgerichts in Volmarstein. Hier im Osten gerieten die heimlichen
Gerichte besonders in Konflikt mit dem deutschen Ritterorden
in Preußen. Der Orden behauptete nämlich, daß er als geistliche
Körperschaft — wie alle Geistliche — dem Vemegericht nicht unterstehe.
Aber wo gab es schließlich Exemptionen, wenn die Vemegerichte wirklich
beanspruchten, die letzten und höchsten, die Reichsgerichte zu sein, als
welche sie ja selbst Kaiser Sigmund anerkannt hatte? So zog denn u. a.
Heinrich von Vörde 1438 die Konsequenz und wies für Recht, daß auch
Geistliche, die übrigens in großer Zahl Wissende waren, vor die freien
und heimlichen Gerichte gehörten. 2) Deshalb machte man selbst vor den
Mitgliedern des Ritterordens nicht Halt, auch sie sollten sich den Ladungen
der westfälischen Freigrafen fügen. Erst um 1442 und wieder 1450
wurde den Ordensrittern die Befreiung von der Veme im allgemeinen
zugebilligt.

Eine auf diese Frage sich beziehende Korrespondenz führte der
Drost Kraft Stecke zu Wetter mit dem Hochmeister des deutschen Ordens.
So schrieb Stecke am 17. November 1450 von Wetter aus an den Hoch¬
meister, H letzterer nach Wetter am 29. November, H ebenso am
19. Februar des folgenden Jahres, s) 1452, 27. April richtete der Drost
wieder ein Schreiben in der genannten Angelegenheit an den Ordens¬
hochmeister. v) — Am 14. November 1450 wandte sich ein Vertreter des
deutschen Ordens von Dortmund aus mit einer Appellation an den
Papst, betreffend die Exemption seines Ordens von den Vemgerichten.
Darin werden aus einem Schriftstück von 1442 auch die Namen der
Volmarsteinschen Freigrafen Heinrich von Vörde und Hermann Hacken¬
berg genannt, ?) die ja damals zusammen amtierten. So wurden die
Namen der Freigrafen in aller Welt bekannt!

Zum Schlüsse möge hier noch ein Prozeß Erwähnung finden, der
zwar nicht in der Freigrafschaft Volmarstein stattfand, aber vom Vol¬
marsteinschen Freigrafen Georg Hackenberg 1490 am Brackeler Stuhl
gegen die Städte Breslau und Görlitz geführt wurde. H

Ein Freischöffe, Nickel Weller, Bürger der Stadt Görlitz, war 1485
wegen Zauberei verklagt und zum Tode verurteilt worden. Doch

>) Buschmann, S. 38 und A. Fahne, Westfälische Geschlechter, S. 288 f.
2) Lindner, S. 556.
H Iah. Voigt, Die Westphälischen Fehmgerichte in Beziehung auf

Preußen 1836, S. 117, Anw. 95.
H Ebenda, S. III f. und 113, Anw. 91.
H Ebenda, S. 119, Anw. 99.
H Ebenda, S. 127, Anw. 10.
H Ebenda, S. 185 ff. und sonst.
H Kopp, Heimliche Gerichte, S. 126, Gaupp, Von Fehmgerichten mit

besonderer Rücksicht auf Schlesien 1857, S. 68 ff.
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wandelte man die Todesstrafe in Verweisung aus der Stadt mn. Dabei

blieb es, obwohl er sich selbst an den Papst klagend gewandt hatte. Nun

ging Weller an das Vemegricht, indem er darüber Klage führte, daß

nicht nur Görlitz, sondern auch Breslau ihm Recht verweigert habe. Die

Leitung dieses Prozesses wurde dem Volmarsteinschen Freigrafen Georg

Hackenberg übertragen, da es damals in der Dortmunder Freigrafschaft

keinen Freigrafen gab. Ganz wider allen Brauch erhielten die Städte

eine dreimalige Vorladung im Abstand von je 12 Wochen. Die letzte

erließ Hackenberg von Brackel aus am 14. November; er drohte den

Städten, über alle ihre weltlichen, mehr als 18 Jahre alten Bürger

männlichen Geschlechtes die Vervemung auszusprechen, falls sie sich nicht

vor ihm rechtfertigen. Nickel schlug diese Sentenz des Volmarsteinschen

Freigrafen in Leipzig, wo eben Markt gehalten wurde, öffentlich an.

Welchen Eindruck die Sache hier machte, wissen wir nicht. Doch dürfen

wir nach unserer Kenntnis der Verne wohl annehmen, daß die tatsächliche

Wirkung dieser beabsichtigten Kompromittierung der beklagten Städte

weit hinter den Wünschen des Görlitzer Freischöffen zurückblieb.

Uebrigens fand nian die erste Vorladung an Görlitz, datiert vom

ö. Mai 1490, in der Nähe der Stadt an einem Zaune stecken, die zweite

vom 10. August lag in der dortigen Dreisaltigkeitskirche bei den Stöhlen
der Mönche auf der Erde!

Immer deutlicher kam Freigrafen und Freischöffen das Schwinden

des Einflusses und der einstigen Herrlichkeit der Verne zum Bewußtsein.

Deswegen griffen sie zu Absonderlichkeiten. Als Entgegenkommen, wie

wir diese dreimalige Ladung im Abstände von 12 Wochen betrachten

dürfen, nicht half, suchte man mit einer Art Gewalt seine Absichten zu

erzwingen. Doch vergeblich, nichts verfing mehr recht. Der erste

Schrecken, den einst die Veme einzuflößen vermocht hatte, war längst
verflogen.

Trotz jener ungewöhnlichen Art der Vorladung wandte sich nun

der Rat von Görlitz an den Kurfürsten von Köln und den Freigrafen

Georg Hackenberg und suchte unter Berufung auf die Privilegien der

Stadt um Enthebung von diesem Rechtsstands nach. Der Kurfürst ver¬

sprach in seiner Antwort, daß er sich der Billigkeit gemäß halten wolle,

sobald er von dem Freistuhl zu Volmerstein genügenden Aufschluß
erhalten haben werde. H

Natürlich, daß Görlitz diesen Schritt tat; denn wenn die Veme

auch längst nicht mehr das war, als was sie einst gegolten hatte oder zu

gelten bemüht war, noch war sie vorhanden, wenn gleich ein mehr und

mehr schwindendes Uebel, das von vielen Seiten heftig bekämpft wurde,

so doch ein Uebel, dem Schutz und Unterschlupf zu gewähren noch

mancher ein Interesse hatte. Nicht mehr furchtbar, aber doch lästig und

unbequem konnte die Veme besonders den Städten werden, „da die

H Gaupp, S. 70.
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Sprüche der Vemegerichte jedem Schnapphahn gestatteten, ihr Hab und
Gut anzugreifen." i)

Ueberblicken wir zum Schluß einmal die Tätigkeit des Vol'mar-
steinschen Vemgerichts im 13. Jahrhundert, so konnten wir gegen dreißig
aus fast allen Teilen des Deutschen Reiches hier angängig gemachte,
mehr oder weniger ausführlich bekannte Klagesachen verzeichnen. In
weitaus den meisten Fällen handelte es sich um Rechtsverweigerung:
auch spielte dabei die Jagd der Freigrafen nach dem Gelde eine recht
bedeutende Rolle. Jedenfalls war in manchen Zeiten vollauf zu tun. Ja,
oft mochte die Arbeit eines Mannes Kraft übersteigen. Das gilt be¬
sonders für die Zeit von 1426 bis 1437, auf die ungefähr die Hälfte der
ganzen Prozesse entfällt, und dann wieder in hervorragendem Maße
für die Jahre 1435, 1436 und 1437, wie wir denn oben auch schon wahr¬
scheinlich machten, daß um diese Zeit bereits (wie vorher und nachher)
zwei Freigrafen in Volmarstein tätig waren. So hören wir 1435 in
den Monaten Oktober und November von Prozessen der Städte Köln,
Nürnberg, Basel. Als Heinrich von Vörde am 17. November von Wetter
aus seine Warnung nach Nürnberg schrieb, fand am gleichen Tage
unter seiner Leitung eine Verhandlung gegen Basel in Volmarstein
statt. Die Baseler Sache wurde dann erst im Juni 1436 erledigt. Aber
daneben finden wir in diesem Jahre Prozesse gegen Mainz, dann gegen
die Stadt Metz, ferner Korrespondenzen mit den Städten Frankfurt
a. M. und Erfurt. Im nächsten Jahre ist das kaum anders. Außerdem
deutet vieles darauf hin, daß uns in den hier zusammengestellten Pro¬
zessen und Korrespondenzen nur ein Teil der wirklichen vemerichterlichen
Arbeit unserer Freigrafen vorliegt. Manches ist sicherlich kür immer
verloren. — Doch ist der Schluß wohl gestattet, daß auch die Volmar-
steinschen Freigrafen in der Blütezeit der Veme eine reiche Tätigkeit
entfalteten und so das Ansehen und den Ruhm ihrer Heimat in
damaliger Zeit nicht in letzter Linie mitschaffen halfen.

'

Mißstände und Niedergang.

Doch was war der Grund des Zerfalls dieser einstmals so gewal-
^ tigen Erscheinung?

Wie mit der Zeit im Gerichtswesen der Veme finanzielle Inter¬
essen gegenüber dem Bemühen, wirklich Recht zu schaffen, in den Vorder¬
grund traten, haben uns die Prozesse schon gezeigt. Doch ist gewiß auch
nicht zu verkennen, daß viele Freigrafen, mehr wenigstens als ihre
Stuhlherrn, ehrlich bestrebt waren, das Recht zu pflegen, Unrecht abzu¬
wehren. Aber sie haben nicht vermocht das, wozu sie in einer Zeit voll¬
kommener Rechtsverwirrung berufen schienen, zu erreichen.

Nicht nur war das Verfahren unzulänglich, sobald verwickeltere
Fälle zur Entscheidung standen, vor allen Dingen schadete die Gleich-

H Lindner, S. XXI.
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berechtigung der Stühle, die eine ordentliche Rechtsprechung unmöglich
machte. Wer an dem einen Stuhl verurteilt war, konnte sich gegebenen
Falls an dem anderen wieder freisprechen lassen. In sich selbst uneins,
konnte dieses Gerichtswesen es nicht zur Herrschaft bringen.

Am schlimmsten aber war es, daß die Stuhlherrn und Freigrafen
in gleicher Weise der nackte Eigennutz beherrschte. Der Kölner Erzbischof
Dietrich ging mit bösem Beispiel voran. Den deutschen Orden schröpfte
er für einen Prozeh um 1499 Gulden und verstand sich auch sonst auf
Geldgeschäfte. >) Ende Januar 1449 beklagte sich die Stadt Eßlingen
beim Magistrat zu Ulm, daß der Prozeß ihres Mitbürgers Jtal Walcker
in Westfalen große Kosten verursacht habe; 399 rheinische Gulden hatten
sie bezahlen müssen. Da dieser Prozeß teilweise in Volmarstein geführt
wurde, wird auch der damalige Freigraf Heinrich von Vörde seinen
Anteil bekommen haben. H

Wer Geld genug anwenden wollte, konnte meist sein Recht vor
den Freistühlen erlangen. Ein mächtiger Stuhlherr bot besonders dann
ausgiebigen Schutz, wenn man seine Freistühle sich zur Verfügung
stellen ließ.

Die Freigrafen erhielten ihre Sache gut bezahlt, auch reicher
Geschenke entbehrten sie nicht. Ein guter Trunk nach Schluß einer Ver¬
handlung, von der obsiegenden Partei verabreicht, war ihnen selten
unwillkommen. Dennoch kann man ihnen eine gewisse Bewunderung
nicht versagen, wenn man sieht, wie „sie unentwegt an dem, was ihnen
die Pflicht zu gebieten schien, festhielten!" H Und wenn auch sie dem
Mammon nachjagten, so waren die Stuhlherrn sehr oft die tüchtigen
Lehrmeister gewesen.

Nicht viel anders stand es mit den Freischöffen. So wissen wir
von dem Pastor zu Hohensyburg, der um 1439 für die Stadt Zütphen als
Prokurator auftrat, daß er außer guter Bezahlung Geschenke an Geld
und Kleinodien erhielt. H Uebrigens gab es grade unter den Frei¬
schöffen, da man wegen der aus den Schöffenaufnahmen fließenden
Gelder nicht mehr besonders vorsichtig und wählerisch war, nicht viele im
besten Ruf stehende Leute.

Konnte es überraschen, daß man sich unter den Freigrafen wenig
achtete? Allerlei ehrenrührige Dinge sagten sie sich nach. So schrieb
Heinrich von Vörde 1429 nach Süddeutschland, sein Amtsgenosse Johann
von Essen sei gar nicht der Mann, daß er seine (Heinrichs) Urteile für
ungültig erklären könne; denn Johann sei nach Zeugnis vieler guter
Leute vor dem Könige meineidig geworden, s)

H Ebenda, S. 622.
H Datt, S. 7S6 und oben S.
H Lindner, S. XXIII.
H Tadama, S. 198; vergl. auch sonst betr. Limburger Freigrafschaft.

Seite 196 f.
H Lindner, S. 623.



Selbst vor den Freistüksten kam es gelegentlich zu argen Aus¬

schreitungen, indem man wohl die Berufung einlegende Gegenpartei mit

Gewalt fernzuhalten suchte, i^

Aeußere wie innere Gründe führten so den Verfall und Untergang

der Vemegerichte herbei. Emporgekommen besonders unter der Gunst

des romantisch empfindenden Kaisers Sigmund, der ihnen die höchsten

Befugnisse einräumte, schwindet ihr Einfluß erst allmählich, dann schnell

und schneller unter der langen Regierung Friedrichs III; denn er be¬

kämpfte sie mit all der ihm eigenen Klarheit und Zähigkeit. Am Ende

des 15. Jahrhunderts war ibre Herrlichkeit zu Ende. 2)

Die Bedeutung der Veme liegt nicht darin, daß sie in wirren

Zeiten ein Hart des Rechtes, den Schwachen Schutz und Stärkung ge¬

wesen wäre, eher noch hat sie selbst dazu beigetragen, die damals im

Rechtswesen herrschende Verwirrung zu vermehren. Ihre Verdienste

sind vielmehr in einer ganz anderen Richtung zu suchen: da sie ihren

Zweck, das Recht zu stärken nicht erreichte, half sie wenigstens die Not¬

wendigkeit einer solchen Ordnung klar machen und erzwingen, so daß

sowohl Städte wie Fürsten seitdem sich der Rechtspflege sorgfältiger

annahmen.

Immerhin sind die Vemegerichte ein denkwürdiges und auch kein

unrühmliches Stück der deutschen und besonders der westfälischen Ge¬

schichte. Ihr Erscheinen ist wie ein letztes Aufleuchten des mittelalter¬

lichen Reichsgedankens, was namentlich in der Anerkennung hervortritt,

die sie auch in den sich nun bald ganz vom Reiche loslösenden Gebieten

findet: im alten Nieder- und Oberlothringen, in der Schweiz und auch

im deutschen Ordenslande Preußen. Z) Aber um die Wende des 15.

Jahrhunderts ging es zu Ende. Nur noch ein Todesringen bedeutet die

Tätigkeit der Veme in dieser Zeit. Dann war der Geist dem Körper

entflogen, wie auch der Reichsgedanke im neuen Jahrhundert verblaßte.

Doch der Leichnam blieb noch lange unverwest und wurde — wie Balsam

hatte die Kraft des Reichsgedankens gewirkt — zur Mumie, bis er,

ruhend im morschen Baue des Reiches, am Anfange des neunzehnten

Jahrhunderts unter seinen Trümmern die rechte Grabstätte fand.

') Ebenda, S. 625.
2) In den nächsten Jahrhunderten erfahren wir wenig von der Veme inVolmarstein. Vielleichtkann ich später einmal darauf zurückkommen.
H Der Orden wies ja die Veme nur zurück, weil er eine geistliche

Körperschaft war. Im übrigen war die Stellung des Ordens zum Reiche
recht unsicher.



1. Beilage.

c>) Der Freigraf Heinrich von Vörde schreibt in Sachen des

Reinolt von Kosler an die Stadt Frankfurt a. M,, 23. August 1426. st

Adresse: Den Erwardigen vursichtigen wysen Heren Burger¬
mester ind Rat der Stat Francfort, mynen leyvn Heren ind guten
frunde.

Mynen willigen deynst myt gansen vur. Sunderlix leyven Heren
ind guden frunde, by my ys gewesen Reinolt van Kosler ind beklagede
sich tzymale dey jude syner husfrowen Hilleghen er klenode met vureden
ind to unrechte vur entHalde, dat sey dem vurgenannten juden gesät
hadde, do Hey to Colne wonde ind an der pande weygerynge dct to losene
dar sey vur stat. War ume ich u vursichtige Erwardicheyt bydde, dat y
den vurgenannten juden under rychten wyllen, dat Hey der vurge-
nanten frowen do, dat sich gebort. Wer sake, dat Hey des nycht endede
bynnen enen mande, gweme dan dey uurgenante Reynart, gesunne
gerychtes an my, so meste ich eine rychten ind meste des nycht laten.
Gegeven to Volmestene des vrydages vur decollationis Johannis
baptiste anno XXVI o under mynem segele.

Heyncke van Vourde
vrygreve to Volinestene.

b) Derselbe schreibt in dieser Angelegenheit an den Juden Simon
zu Frankfurt a. M. — Datum wie oben, e)

Adresse: An Symolen den juden to Francfort in der judenschole
dctur littera etc.

Gude frunt, by my ys gewesen Reynart van Kosler ind beclagede sick,
dat y syner husfrowen Hillechen er klenode met unrechte vur entHalden,
dat sey u to Colne gesät hadde, ind don er des weygerunge to losene,
dar dat vur stet etc. Hir ume so late ich dy weten, dat du der vurgenannten
Hillechen bynnen veyr wecken dest, dat du er schuldig byst to done. Wer
sake, dat du des nycht endest qweme my dan vurder clage over dy van
Reynarde vurgenant, so moste ich eme gerychte don ind enmoste des
nycht laten. Hir wete dy na to rychtene. Gegeven to Volmestene des
vrydages vur decollationis Johannis baptiste under mynem segele.

Heyneke van Vourde
vrygreve to Volmestene.

Orig. im Stadtarchiv Frankfurt a. M.
st Ebend a. Beide Schriftstücke sind von einer Hand geschrieben, aber

wohl nicht vom Freigrafen selbst. Vielleicht hatte der Freigraf seine besondere
„Kanzlei".
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2. Beilage.

Verurteilung des nicht erschienenen Hans Ravcnspurg vor dein
Freistuhl zu Herdccke durch den Freigrafen Heinrich von Vörde.
21. Juni 1436. >)

Ich Heyneke van Varede eyn gewert richter des alredurchluch-
tigesten surften und myns alregnedichstenleyven Herren Hern Sigismunds
römischen leiser to Ungeren Vehemen Dalmazien Kroatien etc. koenynk,
und fryrgeve des durluchtigen hogeboroen surften, rnyns genedigen
leyven Herren Hern Adolphs Heitogen van (Ileve und greve van der
marcke to Volmenstein etc. doen kunt allen sürsten Herren greven fryen
rittern knechten und sus allen andern echten fryen schepenen den dese
breiff vurkomende wert und dar mede tom rechten to hclpen gemaent wer¬
dend so as ich van swerlicher klage weigen der ersamer Herren der stat
van Basell erre vulmechtiger tlegere und prokuratoire dartgesat so recht
is Hans Ravensperger dey eirste verdoidonge mit twen echten
rechten sryenschepenen dey andere verbodynge mit veier echten rech¬
ten fryenschepenen und darna dey derde und leste verbodynge mit
seß echten rechten fryenschepenund eyme srygreven so my dat mit ordele
und rechte in gerichte ane gewunnen is umb sulche swerliche klage dem
vurseiten Hans Ravensperger syn lyff und ere Höge andrepende to
doinde to geboirlichen tyden na jäte und rechte des heiligen rychs heme-
lichen achte gedain hebbe op dat sich dey vurs. Hans des untledicht unde
syn lyff und ere vurs. to rechte verantwort moichte Hebben, so bekenne ich
Heyneke srygreve vurs. dat ich op dath Datum dis breifs den fryenstoul
to Herre in des heiligen rychs hemelichen achte gespannerbank in geHedem
gerichte beseiten und beklebet hebbe na sate und rechte der hemelichen
achte vurs. Dar vur mich gekomen und ersehenen synt dey ersamen
»ieyster Ostrich Herinck und Johan Kopernagel ers rechten und testen
plichtdages so recht ist gemordet und hebbet allda durch eren gewunnen
vursprechen so recht is gefragt eyns rechten ordels wu sey den verbodinge
beleiden und bewaren sollen, dat dey geschein seyn so recht sy, dat ordel
stalte ich Heineke srygreve vurs. an eynen echten rechten fryenschepenund
dinckpflichtigendes gerichtz vurs. dey sich darumb mit den andern
dinckpflichtigen ritterschop fryenschepenen und umbstenden des gerichtz
vurs. so recht is bereit gwan weder in gerichte und wysde darop vur
recht dat sey sementlich gevunden hatten dat dey vurs meister Oelrich
und Johann Kopernagell klegere und prokuratore vurs. in gerichte vurs.
kamen seulden tom eirsten mit twen, na mit veiren und dan mit sessen
alle echte rechte fryeschepenund mit eyme srygreven dey de verbodinge
vurs. mit eren eiden bewairden und in gerichte brechten, dat sey dey

tz Gedruckt in den Beiträgen zur Baseler Geschichte. Bd. 8 (1866) S. S3 ff.



also gedain Helten dem vurs. Hans Ravensperger as eyme fryenschepen
und as vurs. steil, dar dey vurs. klegere und prokuratore mester Olrich
und Kopernagel as da mit also viel doiden sryenschepenen und dem fry-
greve as vurs. is qwamen in gerichte vurs. bewairden und swoiren
as yrsten twe, na veire, darna sesse und dey srygreve vurs. so recht is des
gerichttz, dat sey dey verbodynge also dem vurs. Hans Ravensperger
und prokuratore eyns rechten ordels durch eren vursprechen vurs. na
dem dey verbodynge in gerichte vurs. gebracht so recht were wu sey nu
dem vurs. Hans Ravensperger volgen seulden dat en recht geschege und
dem vurs. Hans geyn unrecht. Dat ordcl stalte ich Heyneke srygreve
vurs. aver an eynen echten rechten fryenschepen und dynckpslichtigen
des gsrichtz vurs. dey sich in vurs. male darop bereit qwan weder in
gerichte und wysde darop vur recht, dat ich den vurs. Hans Ravensperger
in gerichte vurs. ineischen seulde off Hey oder eymant van synen weigen
dar were syn lyff und ere to verantworden, dat ich Heyneke srygreve
vurs. asdo dede eyntwerfs anderwerff derdewerff und veierwerff oever
recht na sate und rechte der hemelichen achte vurs. und as Hey asdo noch
neymant van synen weigen sich to verantworden dar nicht en was, baden
und eischeden my dey vurs. klegere und prokuratore vul gerichte oever
den vurs. Hans Ravensperger to doinde. As do fragde ich Heineke sry¬
greve vurs. van gerichtz und rechtz weigen vurs. eyns rechten ordels wu
mich dey vurs klegere und prokuratore dat to rechte anbrengen und er-
volgen seulden eyn vul gerichte oever den vurs. Hans to doinde. Dat
ordel eyn fryschepe und dinckpflichtige des gerichtz vurs an sich nam
und genck darumb uit mit den anderen dinckpslichtigen der ritterschop
sryenschepenen und umbstenden des gerichtz vurs. dey sich darop beriden
und qwan weder in gerichte vurs. und wysde darop vur recht, dat sey
sementlich gevunden hatten dat dey vurs. klegere seulden in gerichte
vurs. kamen mit seven echten rechten unverlachten fryenschepen und be¬
leiden und bewairen ere klage mit eren eyden, dar asdo dey vurs.
mester Oelrich und Kopernagell klegere und prokuratore vurs
qwanen in gerichte vurs. und brachten mit sich an eren Händen seven
echte rechte fryefchepen dey dey mit der klegern vurs. neder op ere
kney gengen sitten, und bewairden mit eren eyden na sate und rechte
der hemelichen achte, dat dey klage der oeveldait also und war were,
as dey de vurs klegere oever den vurs. Hans Ravensberger gedain und
geklagt Hebben, und op dese vurs. klage recht und ervolgonge und as my
dat mit ordele und rechte anegewunnen und togewyst is, und want auch
alle dese vurs ordele sementlich und besunder oever gerichte vurs.
beorkundt, gefraget, gevolget und van nuimmande wedersproken en synt,
so hebbe ich dat leste ordel und sententie over den vurs Hans Ravens¬
perger gegeven und gedain na sate und rechte des heiligen rychs heme¬
lichen acht vurs. und hebbe den vurs. Hans vervestet, vervemt uit alle
seynen rechten gewyst und gesät, also dat hee is echtelois rechtelois, vrede-
lois und redelois und eyn vervestet und vervemet man, und gebeiden
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^ herumb allen surften Herren greven fryn rittern knechten dey fryeschepen
synt und allen andern echten rechten fryenschepenen als dey auch mir
gcnoempt synt by den eiden dey sey des heiligen rychs hemelichen achte
gedain hebt, war sey den vurs. Hans Ravensperger ankomen und
synren inechtlich synt, und auch off sey darto geropen oder geeyschet
wurden, en syn recht to doinde as dat ein juwelich fryschepenvan syns
eytz und rechtz weigsn schuldich is fo doinde eyme alsulchen vervesteden,
vervemeden und verwysten inanne, und want sich dyt alsus ergangen
hevet wu vurs. is, so hebbe ich Heyneke frygreve vurs. des to orkunde
und getuge der warheit myit ingesigel van gerichtz weigen an dessen

i breifs gehangen und hebe vort to noch merre künden gebeiden dey
ersame vroine manne Herman van dem Voirste droste to Volmestein,
Johan unde Henrich van dem Voirste gebroidere, syne soene, Diderich
Lenhosf, Bernt van dem Broke, richter to Wetter und to Heirke
to der tyt, und Johan Hakenbcrg hogreve to Hagen, dat sey ere ingesigele
mede ait desen breifs, want sey mede oever und an dem gerichte und
allen fachen vurs. gewest hebt, des wy Herman, Johan, Henrich, Diderich,
Bernt und Johan vurs. bekennen und tugen dat et war is orkunde
unser ingesigele vurs. Hir waren vortmer oever und an gerichte vurs.
ersame rittermetige manne und fryschepen mit namen Ludolfs van
Altena, Johan Dudynck, Herman Dudynck, Wilhelm Dobbe, Herman
Donehoff, Hermann Lummart, Hans Fryman, Henrich Vedder, Herman
Hiddynck, Johann van Unna, Henrich Steynbrucke, Hans Kulynck, Hart-
leiff Reitschop, beide gesworene knechte des fryenstouls und gerichtz vurs.
und anderre fryerschepen genoich. Gegeven und geschein in den jairen
uns Herren do man schreiff dusent veirhundert und seß und dertich jaire,
des nesten Donresdages na sent Johans Dage Baptisten to mitsomer.

(7 Siegel am Original im Staatsarchiv zu Basel.)

Z. Beilage.

Grenzbeschreibungder Freigrafschaft Volmarstein. H

Dyt hir nageschreven ist, alse die Fryen in der Grafschaft tho
Volmesteine tho allen echten Dingen vor den Frygreven tho Volmestene
plegen tho wysen, so war die Frygrafschaft von Volmestene und in der¬
selben unsers gnedigen Hern Wildtbaene hergahsn.

It. thom irsten up der krowinklich brüggen ut up den derden
schrank und vart in die Wipper nedder in dat Rotmansipen und vort den
Winkenbergh up tho der Capellen. Van der Capellen neder den sipen
äff in Koningshoff, vort in die Wipper neder tegen den Markenbergh

') Staatsarchiv Düsseldorf, Herrschaft Witten n. 31U Aufzeichnung des
) 16. Jahrhunderts.



over den Bredenstein tho Elverfelde achter Pmnpestes hus her, die
Markenbecke np, dar die in die Wypper slut, und vort die Mercke up bit
up den Hamersbalcken. Van dem Hainersbalcken bit up die Vladehart,
den sipen nedder in die Hintzbecke. Die Hintzbeck up wenthe tho Hoerade
under die Linden, dar steht ein Freystoell, und vor die Dunck neder bit
in die Melbecke und umb Haken guidt tho Melbecke, alß dat gelegen ist,
und vart van der Melbecke bit up den Sundern und vorthan achter
Lutkenbergs hoeve thom Loe die egge Nidder bit up den Penninckamp
und vort den wegh ut bit tho Scheven und vort den wegh Nidder biß tho
Krevetinck, dor die hoff, dat huiß in dem Gerichte van Hattingen und die
schür in dem Gerichte von Schwelm und die vrien bane, und dar vart up
die Kreoetinkheide, dar stehet ein stehen und vart van dem Steine bißK
up den Scharpenbergh. Den Scharpenberg ut bit tho Hiddinckhuisen in
die vrigstrate und die vrigstrate ut bit up den Rodelbergh an die Eick,
die dar stehet, und van der Eick vort die Muttebecke nedder achter den
Hardenstsin, neder dor den boemhoff in die Ruir, und vort die Ruir up
bit in den Koelsypen. Den Koelsypen up biß in die Snevort uthlangs,
wente dat Wessels Kreuze an die Heeker Marcke und vort over die Sneids
ut längs bit an die Haerporte und vort oever an den Visschepaet, wente
an den badenstoll, dar steht ein Eick, dat stehet ein Krutze inne, und vort
den wegh Nidder over die wilden Stepell in den Smitsypen, und vor
den sypen nedder bit in die Ruir. Die Ruir up bit dar die Lenne in die
Ruir slut, die Lenne up bit dar Lollert H in dem Werde wonnet, umme
seinen hoff bit nedder in die Lenne, midden in der Lennen up under
Limborgh an die Brügge, und vort under Limborch den Kerckpat ut, den
die von Lymbergh gahet tho Daele und vort von Daele doer des Cleinen
huiß, vort den wegh henep bist in Klutimckbecke und vor Buiren up
bette up dat Vembleck. Van dem Vembleck byt up die Lackkeeicke. Van
der Lackeick bit up den ameten vlue und tho Raede in die Porten und over
den hogen Altair, und vort tho der andern Porten ut bis uff die Kra-
winckeler brügge bis up den derden schranck.

st Dieser Name wird falsch angegeben in Festschrift für die Grasschaft
Mark 1999, Bd. II, S. öl (Loewert).
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