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m Ausgang des
Jahrhunderts

Jahrhunder umfaßt das gewaltige religiö e Erleben
des eu  en Volkes, das  ein gei tiges Wachwerden be 

deutet, die Reformation. Aus ihr mu  ich mit innerer Not
wendigkeit ein Auf tieg eu  er Kultur ergeben. Es i t be 
zeichnend, daß, während die Gebiete, die der Gegenreformation
verfallen, ange Zeit ohne alle gei tige Reg amkeit daliegen,
die Führer chaft mM eu  en Kulturleben dem Prote tantismus
zufällt. ami ver chiebt  ich wenig tens Im eu  en Norden
das kulturelle wie politi che Schwergewicht von We ten nach
O ten Das würde erklären, wie kam, daß weithin die
we tfäli che Kultur in keinem be onderen u ehen tand, wenn
man nicht wu  e, daß die es eringe An ehen  ich chon QAus
Iterer Zeit her chreibt Wie man die em Glauben kam,
bleibe hier dahinge tellt, wichtiger er cheint die rage, ob die er
Glaube Recht be tand I t We tfalen ein deut ches Botien?

Eg  oll hier nicht ein Ge amtbild we tfäli cher Kultur
Ausgang des Jahrhunderts gegeben werden. Das würde
m Rahmen die er knappen Dar tellung unmögli  ein;
 ollen hier vielmehr nur gleich am einige Stichproben egeben
werden, die aber bezeichnend  ind Wer das Jahr 1600
nach We tfalen kam, fand, daß neben den weltlichen Gebieten,
die ausnahmslos evangeli ch geworden 7 auch die Länder
des Krumm tabs von evangeli chen Gedanken und An chauungen
durchdrungen 7 10 teilwei e eln blühendes evangeli ches
Kirchenwe en be aßen er gerade die e Zeit hier
die Gegenreformation en Davon  oll etzt nicht geredet werden.
Es handelt  ich uns5s vielmehr den damaligen an der
Kultur in We tfalen.

Das er te urkundliche aterta un erm ema ver

danken Wir einem Rei enden, der jene Zeit in un er Land
1*



Ram und in Briefen be chrieb was Er  ah Die e Briefe  ind
indes ein Hauptzeugnis dafür, wie wenig den Quellen immer
3 trauen i t 80 geben  ie auch hier keineswegs den rechten

aber  ie knüpft  ich Ai erbitterter literari cher
Streit, und  o fällt QAus ede und Gegenrede wohl doch ein
zuverlä  iges Licht auf die we tfäli che Kultur

Im aAhre 1586 kam der belgi che Gelehrte Ju tus
Lip ius (FL im den oldenburgi chen eil des damaligen
We tfalens. Er als humani ti cher Gelehrter einen Ruf,
auch un Deut chland,  ich früher chon zu Studienzwecken
aufgehalten Anders Urteilte man ber  einen Charakter.
Man agte von ihm in Jena habe ETr  ich als Lutheraner, NI
Leiden als Kalvini t und uin Löwen als Papi t ausgegeben, Er

gehe eben den Weg der ine en, deren Religion tets die des
Regierenden  ein mü  e (Luthardt, Morali che Vorträge 260)
Daß ELr von großer Eitelkeit War, i t unbe treitbar. Das Wwar

die Schwäche vieler Humani ten, aber bei ihm War  ie in be 
Und nun + ein t das große onderem Maße ausgeprägt.

aup aller Humani ten, Erasmus, in  einen Colloquia Be
 chreibungen deut cher Zu tände veröffentlicht, die zuma auf die
deut chen Ga thäu er die Fülle des Spottes häuften  ie elen
 chmutzig und verwahrlo t, die Behandlung in thnen  ei grob,
die Spei en ungenießbar  ie werden ge childert die
Sitten bäuri ch und roh (vgl Joh err, Deu  che Kultur—
und Sittenge chichte, 270 Wie  ollte da nicht auch der
red elige re des großen Mannes Ii der elben  atiri chen
Art eine Rei eerlebni  e zUum Be ten geben? Nur daß  ie
anders als Erasmus! auf We tfalen be chränkt! Er veröffentlicht
 eine vier Rei ebriefe 1590 (Hamelmann -Löffler I, 4, f.) Er
 pöttelt immer und überall mit behender unge in ü  igem
Latein, übertreibt maßlos in karikierender Satire, wobei die
Wahrheit nicht mit pricht;, denn will den Freunden daheim
3 en geben Er nennt die Einwohner Oldenburgs Suilli,
Scrofae, POrcii, indem die Wörter für Ferkel, Säue, Schweine
el ändert und  ie dadurch 3 römi chen Familiennamen macht
Er ver ichert: „das Barbarenland i t eln Barbarenland

Er atiert „QAus einem Schweine tall, dendie es We tfalen.“
 ie Ga thaus nennen.“  — Er  pielt geradezu auf 1535 Schrift des



Erasmus d wenn  agt  „d  le Ekelhaftigkeit der Ga thäu er
22.   t hier mehr als deut ch 76 An  ich verdiente die e leicht
ge chürzte Satire, die gar keinen An pruch erhebt, mit der
Wirklichkei der inge etwas gemein aben, bei Dar tellung
der Kulturzu tände We tfalens QUum eachtung, als ens
zur Charakteri ierung des Dünkels mit dem der amalige
Humani t laubte alles richten 3 dürfen, elb t aber von nie

mand gerichte werden mmerhin hat die e Schrift Ant—
worten herausgefordert die uns die Kulturzu tände We tfalens

wahrerem zeigen und viellei können auch die Briefe
des Lip ius elb t nach den gehörigen Abzügen uns ihrer eits
doch etwas  agen Die er ten beiden Briefe  ind kurz (Vgl
Hamelmann Löffler segq.) Der dritte Brief geht genauer
auf ene Schilderung der U tände Ga thau e emn Natürlich
i t die e  er des Schreibers auch hier die bitter te alle
getaucht.

„Ich ebe noch,“ chreibt er, „worüber ihr Ärzte euch wundern
werdet. Erduldet habe ich nämlich auf die er we tfäli chen Rei e,
was ein t ein Zyniker oder profe  ioneller Dulder gedulde hat
Alle men chlichen ÜUbel haben mich equält die der Luft des
Wa  ers und der Spei en in und Dauerregen Spei en
die ich will nicht  agen barbari ch,  ondern Qum men chlich
 ind Meine Ge undheit kenn t du und Wie ich  ie durch Aus
wahl der Spei en kräftigen muß ber den Ga thäu ern
 o will ich  ie einmal nennen, obwohl  ie Wirklichkeit Ställe

eher Schweine tälle ind) wurde muir glei EeIm mntri en

e  er riechenden dünnen und oft bo  2 fri chen 0  en noch
armen Bieres aufgedrängt Zurückwei en darf man ihn nicht
wenn man nicht hinausgeworfen werden will Das i t der
Vor chmack (Vorgericht), und beim euer muß der run mit
ennigen Fuhrleuten und Schweinehirten öfter wiederholt werden
indem man  ich bei jedem run feierlich die an reicht
Inzwi chen wurde der Ti ch gedeckt will ni vo  —

Ti chtuch (oder Mundtuch mappa) agen du kenn das Schon
brannte ich auf's   e aber ach, zuer t Rgam enn Gang von

Eem fetten und noch dazu rohen Spech Mein Magen!
Was ich tun? Anderes fordern 9  nicht Ich
 piele al o den Zu chauer und chweige und re einnige Bi  en



rot Wäre nUur rot gewe en! Aber wahrhaftig, Wenn
du die arbe, das Gewicht und das Aus ehen e ehen
hätte t, ich  chwöre dir, du ätte t einen eineid darauf gelei tet,
daß Jar ein rot  ei Es War  chwarz,  auer und 3u
einer a  e geformt, die vier bis ünf Fuß lang War

 ie nicht heben können. Plinius lag mir Im Sinn, der
von die em oder einem Nachbarvolk  chreibt,  ei emn elendes
Volk, das ene Erde verbrenne. age wahrer, i t elin
lendes Volk, das enne Erde   ü ber höre die andern
Gänge. Nach langem Warten Oomm das Hauptgericht eine
große Schü  el voll ge chnittenen Eine Brühe teht
arüber Wie giftig le  ie mich (Lip ius  pielt hier
mit den Worten jurulentus und Virulentus, DaS deut nicht
wiederzugeben i t von fingerdickem Schweine chmalz. Die e
Ambro ia   en meine We tfalen nicht nein,  ie ver chlingen
 ie Mir aber wird bei dem allen übel, und ich hungere Zu
letzt ziehe ich einige Ro inen QAus der Ta che, die ich lang am
mit rot e  e Das hat Übelnehmen und Auseinander etzung
zur olge ber ich will lieber Wirt und Gä te erzürnen als
meine Ge undheit  chädigen. Endlich ü terte ihnen mein Diener
etwas von meiner Krankheit Der Gang War Kä e,
der  o faul War, daß zerfloß Dennoch halten  ie ihn
hoch, Wie das Gehirn Upiters.

Das 9  auf dem ande, in den Städten nicht viel
Be  eres, nur daß hier Fi che vorge etzt wurden, die in Nor

durch Salz und Wind gedörrt werden. ber das rot
War von dem elben Weizen. le e Spei en habe ich e  en,
10 verdauen gelernt, und wenn ich jemals zurückkehre, wir t
du einen Mann en oder vielmehr einen Strauß, der elernt
hat, Ei en ver chlingen.

80 i t's bei 1 du vo  — ett etwas hören?
i t völlig auserle en. (Wort piel: lectum, electus.) Die Betten
 tehen mei t in Reihen auf beiden Seiten en ihnen Kühe,
Pferde, Kälber, darüber en und Hennen, darunter (ich rede
die Wahrheit) die Schweine. Nach Ki  en und en rage
lieber nicht Un ere Bettler en be  ere und reinere en
und Matratzen. Daher habe ich acht Tage lang meine Kleider
nicht abgelegt. Und nun die chöne Zugabe Zwei 0d



 chlief ich auf offenem Schiff oder Nachen auf dem Huntefluß
unter freiem Himmel bei regneri chem und windigem Wetter
Nach dem allen ebe ich noch

Da ha t du Scherzhaftes WwS E mii be  er gefallen 3
deinem Geburtstag? Denn über Krankheit werde ich dich nicht

Rat fragen. ÜUbel möge  ie zugrunde gehen auf die er
eln el e Lebe wohl, das elbe wün che ich meinen Kollegen
Holmann, Beimas, Bontius mden, Nov 1586.“

Der Brief i t kurz Aus ihm  ei nUur noch die age
erwähnt, daß imn dem „Ne tchen“ Oldenburg bei „Halb  2
men chen“ zurückgehalten werde.

Das al o  ind die Briefe, die We tfalen un Harni ch brachten.
Als er ter ergriff der Osnabrücker Joh Dömann das Wort
dagegen Er War 1606 yndikus der an a und ma als
 olcher die CRannte Rei e durch We tfalen nach Spanien mit,
ber die Seibertz (Quellen zur we tfäl II, 422) be 
richtet Da die e el e Über Belgien ging, hat Dömann QuSs
probieren können, ob die elgi che Ga tfreund chaft be  er als die
We tfäli che WwWar

Dömann Wei die  pötti chen Bemerkungen zuru indem
 einer eits die Zu tände im We tfalen  childert, wie Er  ie

ie und Er ann  ich auf glaubwürdige Zeugen berufen, wie
Qbt Chytraeus in Ro tock. Er enn die volkreichen Städte
We tfalens; obt die Einfachheit der Sitten; beruft  ich
auf die zahlreichen Humani ten in We tfalen, Lip ius la  e  ie
nur QAus konfe  ioneller Be chränktheit nicht gelten. Wenn aber
der Gegner  ich wundere, daß trotz  eines Aufenthalts in
We tfalen noch lebe,  o  ei das in der Tat wunderbar, da nur

„ein wahrhafter Mund Ur Land gehe  0 wie das
Sprichwort age Und wenn  potte, daß man  ich beim
run die Hand rei  E,  o Er  ich lieber die er altgerma  —
ni chen Sitte freuen, die chon Tacitus bezeuge, und die eln
Ausdruck der Treue  ei, die in der rechten Hand wohne Das
Schwarzbrot aber obt Dömann, nuUr  ei öch tens zwei Fuß
lang Die Behauptung, Lip ius habe vier oder ünf Fuß ange
Brote ge ehen,  ei eine drei Fuß ange Lüge

le e Schrift Dömanns er chien 1591 und 3zwar in ürze ter
Fri t chon i weiter Auflage, ein Zeichen, wie Lip ius die
Gemüter erregt



Außer Dömann ergriff auch Hamelmann, die er be 
gei terte We tfale, das Wort für  ein von Lip ius ge chmähtes
Vaterland. Er dazu oppelte Veranla  ung denn jene
chmähungen galten nicht nUur We tfalen, ondern gerade dem
eil We tfalens, in dem als General uperintendent der
pitze der IV  tand, dem oldenburgi chen. 80 ließ auch
eine doppelte Apologie für We tfalen er cheinen.

Die er Apologie (Vgl Wa  erbach, emgo 1711.
1382 — 1408.) Löffler ru  ie in  einer Ausgabe (I„, 4, XII)

nicht ab, ondern geht mit einer KUrzen Bemerkung ihr
vorüber. Sie  ei „eine Art Ergänzung 3 Dömann“, indem
be onders für Oldenburg eintrete. iellei war aber gerade
das wichtig, denn ehen in Oldenburg Lip ius  eine Be 
kannt chaft mit We tfalen gemacht und mn Oldenburg Wwar e t  2
falen angegriffen,  o mu auch hier verteidigt werden.
Hamelmann 0lH al o mit Recht den Spuren des Angreifers,
wenn Oldenburg verteidigt und aAmt We tfalen.

Daß Hamelmann gerade War, der den Hand chuh auf 
nahm, der We tfalen hingeworfen wurde, war ganz natürlich.
Er zeitlebens We tfalen geeifert,  einer Heimat Ehre
war durchaus die eigne; jeden Schimpf, der Heimat zugefügt,
empfand Er als einen Q00 MN das eigne Ge icht Und das
War der Triumph  eines Landes, wie er die inge auf.

daß die nele Bildung, die damals m Humanismus
der Welt aufgegangen War, eigentlich QuS We tfalen aufgegangen
 ei und We tfalen ihre Träger gewe en elen (ogl Apologie,
Ham. Löffler , 4, 47 Und nun Oomm hier einer und  pöttelt:
Barbarenland i t ein Barbarenland die es We tfalen,
das aufs allertief te Hi nkultur, bäuri chem e en, mu
ver unken i t Das war ein Griff nach  einem Herzen, griff
ihm nach der Krone, WDar unleidlich.

Man kann doch ver tehen, wenn wWie Hutten, 10 wie
Cä ar auffährt und  agt a  erba 1385 ACtA est alea;
PrO TIS fOcisque pugnandum, der ürfel i t gefallen; für
Qr und Herd i t 3 kämpfen Da wirft das edenken,
das ihm Qus  einem CEL und Qus dem Bewußt ein  einer
Schwäche Im lateini chen Ausdruck auf teigt ich die
etonung  eines Fudis Stylus, chlechten 15 für durchaus



echt ent chlo  en bei eite und greift zur Feder und chreibt
eme Verteidigung zur Ehre  einer Heimat. Denn gilt:

Omnia 81 perdas, famam SerVare memento,
gQua Semel amissa Ostea nullus eris.

Wenn du auch alles verlier t, bewahre dir nur deine Ehre;
denn wenn  ie du verlor t ni  L fortan bi tu  elb t

Gewiß, Lip ius ann mn Privatbriefen chreiben,
will; aber darin, daß die Briefe mit die en frechen Witzeleien
veröffentlicht, gar wie Hamelmann glaubt und wohl auch glauben
mu  E, in KUrzer Zeit drei— oder viermal, das tut's ihm
Die e Gering chätzung ann Eer nicht ertragen. Spongia cOontra
aspersiones Stl Lipsii, Schwamm die Kot pritzen des
Lip ius nennt eine pologie a  erba

Und nun geht ähnlich wie Dömann, indem er doch nicht
wie die er den einzelnen Behauptungen des Gegners olgt,
ondern  ich unabhängiger hält, auf die Sache enn Er ru
nicht nUur den Kriegsruhm der Oldenburger Grafen,  ondern
auch und darauf kam allerdings ihre Kultur und
Lebenshaltung a  erba ihr Verhalten 3u Wi  en
chaft und Kun t, auch die Bibliothek, die  ie gegründet en
a  erba dafür hat er immer ein be onderes Herz
gehabt überhaupt den Reichtum gei tigen Lebens, ihre Zucht
und gute Das alles mu 10 für ihr Land vorbildlich
 ein Und War die be te Antwort auf die Halbmen chen (semi-
homines), die Lip ius in Oldenburg gefunden haben wo

ber auch die Stadt  childert als eln blühendes Gemein—
we en a  erba Kaum Städte Belgiens eten
mit Oldenburg 3 vergleichen. Und rmu finde  ich m Brabant
auch Hamelmann  t  elb t dort gewe en, als CEr denen un

wie würden dortAntwerpen ihr Kirchenwe en einrichtete
viele nach einer Schü  el mit ge chnittenem Kohl, zuma wenn

Schweinefett Ami vermengt  ei, die Hände aus trecken! Auch
Jene 4 —5dem rot widmet einen längeren ni

füßigen rote, von denen Lip ius ge prochen, könnten nUr nach
kleinen Kinderfüßen geme  en  ein (Wa  erbach Die
Bürger der aber  ei ausgezeichnet durch thren
Gewerefteil und Handel, der  ie auf der  chi  aren unte



bis auf das hohe Meer führe. Von Hhrem Reichtum zeugten
die  chönen Häu er der Stadt An guten Ga thäu ern
auch nicht, die mit allem Zubehör aufs be te ausge tattet  eien
und chon deshalb Ami ausge tattet ein müßten, weil durch
den für tlichen Hof Wwie durch den Handel viel vornehme und
ret Gä te nach Oldenburg Rämen (Wa  erbach 1399 f.)
An Gei tesbildung  tände die Bürger keiner andern nach
Man finde in ihr  olche, die der lateini chen Sprache mächtig
eten Ir und Ule blühten. Fünf Pa toren eten da,
von denen einer eln andsmann des Lip ius  ei, und vier
Lehrer der gelehrten Ule Die Frömmigkeit  ei auf
richtig In großen Scharen dränge  ich das olR 3 den
Gottesdien ten. Zucht und gute  eien Im Schwang: auch
jenes Hände chütteln beim ran  ei Ura eu  che Sitte und
Symbol gegen eitigen Vertrauens (Wa  erbach, Die
Frauen  eien ehrbar und anmutig (Wa   1398) An anderer

erzählt auch von ihrer Tapferkeit. ber das i t nun
eine Tugend, die Lip ius nicht 3u rühmen weiß der
alte tapfere Mann. Lip ius d ge chrieben: meuterndes
Kriegsvolk umgäbe ihn Üüberall und zwinge ihn, mMN Oldenburg

bleihen (Ham. Löffler J, 4, X) Hamelmann agt „Das lüg t du,
denn ein Soldat hat die raf cha betreten, du hätte t rei en
können, Wwohin du wollte t, Wenn du nUr etwas COnstantia in
dir hätte t.“ Lip ius hatte nämlich enn Buch de COnstantia
ge chrieben (Wa  erbach Indes  cheint hier dem
Gegner unrecht 3u tun, denn Er elb t  agt (Oldenburg. Chronik
S. 429 0, daß „2000 Reuter und zwei Regimenter Knechte

Okt 1586 allhier in der Na  ar bei Wildeshau en
und der Vechte“ der Nichtauszahlung von Sold ge 
meutert hätten. Nun gehörten zwar beide Orte nicht 3uU Olden
burg, agen aber doch dicht der Grenze, und ihre Nähe
mo für einen einfachen Rei enden bedenklich  ein

80 glaubt eln Recht haben, über den COnstans
Lipsius potten (Wa  erba und bleiht bei  einem
Urteil, die er Ju tus Lip ius —   t enn injustus und bittet zum

mit rommer Gebärde, ott wolle den Spötter bekehren
und ihm enn reuiges Herz geben
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Die zweite Schrift Hamelmanns, Apologia altera, i t ver

öffentlicht von Löffler Hamelm , 4, 42 —66, vgl dazu XIII
In ihr  pri noch einmal  einen treibenden Beweggrund Qus

Nescio, qul natale Sohlum duleedine cuUnetoOs
UCI et immemores NOn Sinit 688E Sui.

(Ham. Löffler I, 4, 46.)
Mit em Zwange bindet  ich der Heimat Boden
unvergeßlich i t Er allen, wir auch  ind
Die e zweite Apologie 4—   t eine Ergänzung der er ten. Hat

mn der er ten QAus dem eigenen Herzen ge chopft,  o fügt
in der zweiten Zeugni  e anderer bei, die einne An icht be tätigen.
Und wenn ielfach QAus der früher von ihm herausgegebenen
Oratio de quibusdam Westfaliae VIris Scientia elaris OPft,

kann das nicht wunder nehmen. Er  chrie für  eine Zeit
geno  en, denen wohl nötig War, die e Schwurzeugen für
We tfalen erinnert 3 werden, und nicht für eine  pätere Zeit,
der daran gelegen d  L, mehr von die en ännern oren
Und Wenn  ich gelegentli irrt,  o 222   t Er doch guten Glaubens
Und wenn Er den Q Chytraeus (es i t nicht Nathan Chy
traeus, wWwie Löffler (Zeit chrift für rheini ch-we tf Volkskunde

ahrg 1907, 1641  agt Nathan Chytraeus war
ein Bruder Davids und rofe  or in Bremen, vgl Loe che
m Realenzykl. 4, 114, 16, und Dichter des Liedes Hilf Gott,
mein Herr, kommt doch her, vgl Fi cher, Lexikon 7 300)
zUum Zeugen in Dingen aufruft, die Chytraeus er t von ih
hat, muß ihm Chytraeus ehen enn euge  ein für das Ver
trauen, das elb t genießt.

S0 mag dem „eEmeritus miles“, dem en oldaten, wie
Hamelmann  ich hier nennt, die e zweite pologie eben doch
als enn notwendiger Nachtrag der er ten er chienen  ein

Lip ius konnte nach dem allen nicht anders chon
 eines eignen Rufes willen als auf die Entgegnungen  einer
Gegner  einer eits erwidern. Wenig tens auf die Schrift
Dömanns hat in einem Briefe 0  0 Monavius vo  —

Januar 1592 geantworte (Hamelm. Löffler J, 4, XIV Er
Ucht  ich herauszureden, gut ann Jene Briefe enthalten

wie dochqui



ber erallerdings impbrvd08 jocos unvor ichtige Scherze
habe doch nicht über die We tfalen ge pottet,  ondern ber die
u tände bei ihnen rer Tugend und 1 habe er ni
abgezogen, ber ihre Bildung und äußere Lebenshaltung habe

geredet, die  ie wohl  e nicht für fein erklären würden.
Aber das i t's 10 gerade, Da8 die We tfalen verletzt hat, und
wie ann er die Bildung einem Men chen ab prechen und be 
haupten, nicht gegen ihn  elb t 3u  prechen? Er fühlt  elb t,
deshalb etzt offen das Bekenntnis inzu atqui nefas lla
tangere, gleichwohl WwWar Unrecht, jenes 3 erühren; auch
habe nicht verletzen wollen, und er cheue  ich nicht, öffentli
3 revozieren. Wenn man aber ehaupte, er habe die Deut chen
allgemein beleidigen wollen,  o  ei das gewi nicht wahr Sie
 ind „un re Eltern und Vorfahren“, denn „wir Belgier tammen
mei t von ihnen und obwohl Wir nach der Lage un res Landes
Gallier  ind,  o  ind Wir doch nach Ab tammung und lut
Sach en und nennen un5s freudig und gern Nieder ach en.“

Das —.   t doch keine aliqualis excusatio, eine Art von

itte, wenn EL auch auf die Einzelheiten  einer Briefe nicht
eingeht,  ondern eine regelrechte Revokation. Auch hat die
Briefe m usgaben nicht wieder abdrucken la  en Daß
trotzdem der Stachel in we tfäli chen Herzen le  7 i t ver

 tändlich.
Wer von den Streitenden recht gehabt hat, darüber be 

itzen wir glücklicherwei e eine Fülle von authenti chem QAterta
Wenn Lip ius den Umgangsformen An toß 0a  Ea
nun gab chon damals „Sittenbüchlein“, die den guten Ton
und enne Manieren imM Umgang mit en chen ehrten und die
durch ihr bloßes Da ein  chon bewei en, daß man gute Sitten
wohl  chätzen wu

In Wigands —  1 für Ge chichte und Altertumskunde
We tfalens, 1831, Bod 4, 315 — 325 findet  ich ein „Sitten 
büchlein“ abgedruckt, das QAus dem Jahrhunder  tammt und
gute Sitten * Eg hat die Über chrift „Dit 18 Hove cheit“
und i t einer Hand chrift des Klo ters Bursfelde entnommen, de  en
Bedeutung weit in We tfalen hineinreicht und das eine Gründung
Korveys i t Ddas Wort „höfi ch“, eute „hüb ch“ ei natürlich
fein Das Büchlein  t eine Belehrung Über an tändiges Be —



nehmen und gute Formen im Verkehr mit Men chen und zeigt,
S man damals mM We tfalen von einem gut erzogenen Men 
 chen erwartete. Vielleicht geben noch eute die Vor chriften
manches 3 denken Hier ann nUr ein Auszug gegeben werden.

„Wenn du Kump t 3 eren Tafelen,  o chullen dine
an vor all reine we en, dat du dar nicht darve t tahn und
chure t dine ande, al e ehn Pre ter, wann he Eyhn ind heft
gedoft. Du den Vinger nicht  teken in den Mund“ die
ne 3 reinigen; bedarf t du de  en, „dat chalt du oder
vor dohn, wenn du allene bi t Dine Nägeln  chullen we en
+  I ge neden, du chalt dine äge nicht obber Tafelen oder
vor den Lüden  niden, ondern wenn du allene bi t Wann du
kump t to der Tafelen, du 0 di nicht  ulver  etten boven
ander Lüde; dar man dy het  itten, dar dy Du
nicht mit den Ellenbogen hangen UP der Tafelen, al o ein
Münter (Münzer), de Pennyge bred (prägt). Du oR
nicht dat Kne Ober dat ander hängen, und de Hand under de
Kne; du de öte und de Beyn nicht van dy
treken al o emn Schütte, de dat Armbor t pannen will Du

nicht die Hände Uunder de Arm  lan al e ehn Vi cher,
dem de Hände vre en (frieren).“ ber die rechte Art rinken
gibt eine Fülle von Vor chriften „Böre den er mit
beiden Händen, du nicht drinken al e VI Uhrmann,
de den agen mer Du 0 nicht in den eL pu ten
al e de Kok imn de Kohlen, auk nicht drinken, de wile du Spi e
in dem Munde ha t, al e ehn Rind, nicht lut drinken al e Ehn
O  e, nicht klucken mit dem al e al e ehn Perd Sup tilleken
al e ehne Junhfrowe. Du 0 nicht to eger (zu  chnell) Ut

Uupen al e ehn Kö ter; nicht de e en m den er hengen, al e
ehn I  Swin  7 auch nicht dich betrinken „al e ein Rutze Ru  e) Du

wi chen de Ne e oder den Mund, wenn du runken h  t 1
Auch manierliches E  en wird gelehrt Und danach  cheint die
Ti chge ell chaft aus gemein amen Schü  eln gege  en zu aben,
denn „dewyle din Kumpan de Hand m der Schottelen hefft,
0Q du dyne dar nicht to beyden Wann de Schottelen ey
to der Uuchtern Hand,  o challt du eten mit der vorderen Hand;
wann teyt to der vordern Hand,  o et mit der Uchtern,  o
0 dinen Kumpan nicht, de mit dy et Wat vor dy 199
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der Schottelen, dat challt du nehmen du challt nicht
bver ta ten und nehmen wat vor dynen Kumpan 199 Du

den Knoken nicht al e EYyn Hund auk dat
Mark nicht ut upen (ut ugen) nicht Dver C Wanghen eten
al e enn Ape nicht  chmackende ( chmatzend) eten al e ehn Ma t win
Du VI Ey nicht deylen giff et dinem Kumpan ganz
oder et et allene Du Appel nicht alleyne
eten,  under  nyt den mitten twe De ene Helfte dele du
twe und giff beyden Siden, de by dy  itten  ulwen
behalt den be ten Deyl (J) Wann du  ulf ander ehn rod
he t  o dele dat iRe und lat dynen Kumpan key en Wultu
ehyhne Beren  chellen da  challtu beginnen by deme Stele den
Ppe by der ome du challt nicht alle Knuftlok (Knoblauch)
eten, dat du nicht  tinke t al e ehn Jode Du din
Gordel lö en, ehr du de Tafelen gah t und nicht Ow-wer der
Tafelen 7

Das rot  oll man bei Tafel eigentlich der freien
Hand  chneiden Da aber dabei Unglücksfälle ge chehen ind

„gaf de Vor te rlo dat Eyhn juwelk  in rot mo
 nyden vor der Bor t Du endlich (endlich  chne
 in dine etende dat ander Lüde nicht dorven diner
wachten de Tene noch Ne en nicht wi chen mit dem Tafellaken
Du challt de Bottern nicht kleven mit dem Daumen UP din
rot als VI Vre e (Frie e 4

Auch für die Unterhaltung gibt's gute Mahnungen „Du
preken wat gut van gey tliker und guder ehre,

aber ange ede preken nicht  preken dewyle Eehn andrer
 prikt nicht van en  preken denn dat L Sprikt einn
andrer wat lo es van  ynen Neven Chri ten  chaltu one ent 
 chuldigen Du des irtes Spis nicht trafen können
po ver tahn, nicht lut  challen al e Ehne Ech ter (El ter), nicht
en al e Ehn Dor,  under  elden, Rord und  a  E, al e Ehne
Junkfrowe.

Wur du wander E U dine Tucht bi dy dinem
Gahende dinem Stahende dinem ittende, dinen
Worden dinen Ogen dinen Handen Wann du Wuur
geih t du nicht me gappen al e ehn Rehbock Du

keine  tolte re hebben al e ehn Pawe au Du



nicht gahn wackeln al e ehne Goes Wann du  te  o  chaltu
Vot by den andern  etten mit Tucht Du chalt dine

Hände tille holden du nicht  pelen mit den Händen al e
eYyn ind du chalt nicht das Gordel Umme den Vingers
lingen al e ehn Wor tmaker Wann du mit Weme  preke t  o
0 nicht vel ho ten und kauweren al e lacre  ien (kauen
Lakritzen?) vor den en Wenn dy Eenn Ho te ümp  o

to Hand Ut Warpen du dat nicht ange den
un holden Werp et  nelliken Ut ret dar und Wes nicht
unardig dinen en Wann du geih t andern
Mannes Hus du de Doren vinde t al o  chaltu  e aten
Vinde tu de Doren to do  e weder to vinde tu de Dore
Open lat Open et  y, dat et dy worde geheyten Du

dy nicht  etten wi chen den Wirt und Wirtinne noch
öhre Dochter noch andre Vruwen nicht all tovele  yn
Holt dine Tucht dinen Ogen ente dat Oghe enn
ode des Hartens Dat Auge ehyn tan der Sele
vel gabben (gaffen?) de Lüde des wol en doch  o
hebben  e dy vor Gabbert Du chalt to den Dingen
nicht antworten, Ern du evragt war t Du antworten
wisliken mit Doren nicht vel  preken to Orluken Vraghen
nicht vel antworten van unbegripeliken Dingen nicht vel preken
Wolde dik enn Dore von unbegripliken Dingen bragen egge
ome dat he wi eren Man Will he nicht aflaten
wO dy ene Dore vragen grot EYnEe Sele  y,  o

weder grot  in Wysheit he dy denne
bragen vele elen age  itten konden  o
prek ehn Dore mag mer vragen denn teyn Wy e berichten
moghen

To Qris WDS VI rike Mann de qng I de Straten
Weli und vett und verbulgens ( Do quam om EeHhn
arm Pape to Mote de woas hungert und und armelik
Ge talt Den begann de rike Man to be pottende Herr Pape

de von dem Düwelind al o ge talt al e de Hene
ump Ut der Helle Do  prak de Pape Gy  int ge talt al e
de Hene, de to dem Uwe geyt de Helle Do dat lene
hörde, do ward he ver tört und wu nicht mehr, wat he
preken wo



Du en OR nicht vel preken mit den Joden van
dem Chri tenglauben. Eyn Jode vragede eynen apen, wie
ann drei eins  ein, do  prek de Pape, mag dat kommen,
dat du ehn bi t und bi t doch dree? Du bi t ehn in che, dat
18 E du bi t ehn Jode, dat  ind twe, du bi t eln recht0
dat ind dre Do ward de Jode ver tört und konde nicht mehr
vragen. 76

Die e Mahnungen den guten Ton Im ge elligen en
 timmen durchaus mit dem zu ammen, DaS Wir von ä theti chem
mpfinden der Vorfahren jener Zeit wi  en el kann
jeder, der will,  ich bvon threm Schönheits inn und Kun t
ver tändnis überzeugen. Wir en noch hier und da alte
Städte in un erm ande, die, weil der rom des Verkehrs in
der Neuzeit ihnen vorüberflutete, den en Charakter ihrer
Straßenzüge, ihrer Häu er und Kirchen, ihrer Wälle und Tor—
türme bewahrt en Das ippi che emgo Wwar nie eine große
Stadt; aber Qus dem Jahrhundert hat EeS  ich ein Rathaus
bewahrt, das, Ni e  u eut cher Baukun t, ewei t, daß
We tfalen  ich damals wie ganz Deut chland „in glänzender
auf teigender Entwicklung des Kulturlebens“ befand (Hermelinck
in Krüger, Handbuch der III, 16) Wer etwa, wie
jener Amerikaner, von dem man  ich in emgo erzählt,
Kraftfahrzeug durch das Land von einer Kun t tätte zUur andern,
von öln nach Hildesheim fährt, und in emgo zufällig durch
einen Unfall  eines Fahrzeugs unfreiwilligen Aufenthalt nehmen
muß, dem mag auch Wwie jenem gehen, daß gelangweilt
durch die  tillen Straßen bis auf den Marktplatz geht, da
aber enne ugen weiten  ich und leuchten hell auf! Was

 ieht, —   t ganz unerwartet: Er le das Rathaus, das  tolze
ild des kulturreichen Jahrhunderts!

Die es athaus! In der  einer langge treckten
ron erhebt  ich Ni dem rötlichen Sand tein des Landes eln
0  er goti cher Giebel mit Ab ätzen, Fialen, Wappen Auch

mag dem 1 Jahrhunder ent tammen; denn die Gotik le
e von ihm durch  chmucklo en Mittelbau ich hier lange

getrenn ragt der CT der Rats tube in zwei Renai  ance 
giebeln auf, ihm ent pri zUr Linken der zwei töckige Erker
der Ratsapotheke, „ein Werk der in das Baroche ge teigerten
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Renai  ance von hohem Reiz (Sonnen, We errenai  ance S.XXXV).
Im ober ten Giebelfelde gru das Stadtwappen der Ro e, 9e
halten von den Lemgoer Wappenhaltern, einem Löwen und
dem oge Greif Hier teht auch die Jahreszahl 1612 An
der Schmal eite des Baues prangt endlich der wunderbar rei
CT der „Ratslaube“, die den Aufgang m das Rathaus ver.
mittelt Sie  tammt QAus den Jahren 1565 und 1589 Endlich

über den ganzen Bau hoch empor die zwei Türme der
Alt tädter Ix  e, die fa t unmittelbar das Rathaus tößt
Der eine der Türme mit der Rokokohaube i  der „Spielturm“
und gehört zum Rathaus auch in ofern, als Er der
eigen i t; der andere Turm ragt mit  einem goti chen Helm
hoch über ihn hinaus.

Und nun gilt doch noch einen lich auf die es Bild,
mit wenigen Worten deuten Was un ere Städte groß
ma  — war Handel und Indu trie. In Lemgo traten be onders
hervor die Wollenweber, die Leineweber und die „Koplüdegilde“.
In den Zeiten der Han a hatten  ie die reich gemacht
Freilich QN 1602 das „Kaufmannsamt“, „früher  ei das
eld m Fä  ern nach emgo gebracht.“ Die Zeiten  ind Vor.:

bei, aber Hamelmann, der 1556 von Bielefeld nach emgo als
Pa tor Marien Kam, taunte doch ob dem Stadtbilde,
den Häu ern, der Wa  erleitung und den Mauern der
Stadt Gerade 3u  einer Zeit ent tand ein ganz 7 für
jene Zeit auffälliger Ge chäftsbetrieb in der Druckerei, die eine
der er ten und zeitwei e die alles beherr chende in We tfalen War.

Hamelmann vergißt nicht bemerken, daß auch eine Papier 
mu alsbald ent tanden  ei (Opp. Wa  erbach 0
der des Geldes allmähli geringer werden, immer noch

„Weit verbreitet War dasblühten Handel und Gewerbe
Gefühl des Wohl tandes und leichter Nahrung“ (Gu t Freytag,
Zeitalter der Reformation 226) Dagegen prechen keines—
Wegs die mehrfachen ozialen Unruhen der Bauern und Hand
werker Im Anfang des Jahrhunderts, die nicht  o ehr Zeichen
einer wirklichen Notlage als eines ge teigerten Begehrens in
den niederm Schichten  ind Man  ah vor Augen der
Schönheit und dem mu der Steinhäu er, wS der
Reichtum vermochte, man orle von den ungeheuren old

Jahrbuch für we Kirchenge ch. 1920.



 chätzen, die von Amerika herüberflo  en Es i t das Zeitalter
der großen Entdeckungen Der Traum „Eldorado erfüllte
die Gemüter Es i t ene geheimnisvolle Unruhe allem olE
die recht e ehen ni i t als die alte UT!I fames e
dämoni che Gier nach dem roten Nicht al o  chürte das
Feuer der Unzufriedenheit der bittere Mangel die drückende
Not die eher tumpfe illenlo igkeit zeitigen Vielmehr
i t die nahegerückte öglichkeit, das goldene Ziel erreichen,
die Ur ache Unruhen (Hermelinch Krügers Handbuch
III, 17)

Und nun erband  ich mit jlenem Reichtum die nelle

Bildung des Humanismus Auch  ie fand emgo bereiten
eNn Es i t emne ange el gebildeter Männer die
Hamelmann aufzählt (Opp Wa  erbach, 243 248) Es  ind
Theologen der Herforder Reformator Joh Dreyer WwWar Ein

Lemgoer Juri ten Mediziner Schulmänner aber auch
Indu trielle Wie Nevelin oblenbe der die er Papiermühle

Papierenbentrup rbaute (Opp 247 SU]n
Teil literariae ExStruxit molam Chartaceam Der alte Name
des Papiers das über Damashus nach Europa kam, war
charta damasceena Alkmann Mitteilungen II 1904 1 ff.)
Der Mu iker elix Gallius WwWar nach Hamelmann der Cbeu 
tend te Mei ter  eines eS We tfalen Der gelehrte Alex
Einhorn Hamelmann nennt ihn Opp 247) Alex Kappers  ·  2
medius wurde kurländi cher General uperintendent und Ver 
fa  er der ortigen Der Ratsherr Joh Deterding
 einen Paulus o gele en, daß den Römerbrief auswendig
wu Hamelm Opp 1060), und der Bürgermei ter Konrad
Flörken War den Kirchenvätern Wie en eologe be chlagen

Wie man aber der Bürger cha ber gelehrte Bildung
das zeig En lich auf die oben genannte Ratslaube

des Rathau es Die „ ieben freien Kün te 7 die nach mittel 
alterlicher An icht aber bis die Reformationszeit hinein, als
Grundlage aller höhern Bildung galten,  ind die er ats 
au darge tellt Das Trivium (Grammatik Rhetorik Diag—
lektik) bedeutete das  prachliche Studium das Quadrivium
(Arithmeti Geometrie Mu ik A tronomie) Qute  ich darauf
auf Es i t Emn Zeugnis zugun ten die er Bildung, wenn



hervorragend ter Stelle des Rathau es hr al o gehuldigt wurde.
Die Stadt will damit KUndtun, welchen Wert  ie auf gediegene
Bildung legt

Auch auf leibliche Ge undheit legt  ie Wert Bekannt
ind die Verwü tungen die die Pe t mim i wieder anrichtete
Da ergriff der Rat Maßregeln die hygieni chem Sinne wirken
 ollten ob das moderne Wort Hygiene auch QuUm gekannt
0d  en wird Er berief Stadtärzte als enn  olcher wird Heinr
eher Sohn des berühmten Klevi chen Hofarztes Joh Weyer
erwähnt (Binz, ergi Zeit chr 1885 Bod 21 167) Er
gründete aber auch ene Apotheke athau e und chmückte
 ie mit  teingehauenen Ge talten berühmter Arzte Darüber

die In chri (aus lra 38) „Wenn du ran
bi t  o bitte den Herrn und laß ab von Sünden  o wird er
dich ge und machen Danach laß den Arzt kommen dir
denn der Höch te hat ihn ge chaffen Die Arznei omm bo  —
errn Das WDar emn wohlbedachtes Wort nicht bloß mit
 einer religiö en Ermahnung:  ollte auch dem mannigfachen
Schwindel und Aberglauben wehren, der von altersher über 
liefert, damals  o viele die an der „Kälberärzte“ führte
und noch eute nicht ausge torben i t 80 i t auch der Apotheken 
erker enn Ton dem Liede auf die nelle Gei tesbildung, das
QAus dem ganzen athau e erkling

Der Ratserker aber chärfte endlich den Ratsherren das
Gewi  en mit In chri und allegori chen Ge talten die auch
ihrer eits ewei en Wie tief die Renai  ance der Antike uns5
OlER gedrungen War Die er Erker mit dem Sitzungs aal des
Rates tellt das Herz dar, von dem QAus das lebendige lut
durch den Körper des öffentlichen Lebens der Stadt floß Die
 tädti che Verwaltung i t überall das Vorbild gewe en, nach
dem die Staatsgewalt der Landesherrn  ich bildete „Die
Territorien haben die Elemente des modernen Staates von den
Städten übernommen, zum er tenmal der neuzeitliche Begriff

TeS publica ausgebildet wurde (Hermelinck, Krüger +
III, 18)

Was die threm athau e dar tellte, wirkte weiter
und gab der vermögenden und tatkräftigen Bürger nid
3u gleichen kün tleri chen Dar tellungen eln  und Holz

2*



bildnerei Behannt  t die Dar tellung des Wortes 9bo  — „Splitter
und Balken“ (Matth 3) Qus dem re 1593 (vgl Preuß,
Bauliche Altertümer 43) Die In chri darunter i t noch
eute beherzigenswert

ter ante Deo livor Profici Ilum
nil OT est 10 Sed retrahente

ott allein i t der eber, der eid nicht fördert Eenn Härchen
zie ott ab die Hand unnu all Uun er Tun

Eine ähnliche Dar tellung es elben Wortes E  ich
Seba tian Brandts Mythologia AesoOpi Ba el 1501 (ogl Drews,
Der evangel ei tliche 20) Der Name Bildhauers

emgo i t überliefert. Eg i t eorg Krosmann; von ihm
ru die one Umfa  ung des Tauf teins der Alt tädter
II. her

Nur auf ene i t gewie en, weil gerade  ie das
Uwe thres Rathau es be itzt ber alle un ere we tfäli chen
Städte  oweit  ie noch alte Häu er be itzen ezeugen ein timmig,

Indaß Jahrhunder ene Zeit er Kultur War

dem Reichtum threr Zierate thres Bildwerks figürlicher Dar—
 tellungen reizenden Erkerausbauten  pricht  ich noch eute
nicht bloß ge icherte Lage  ondern auch Kun tver tändnis hohe
Bildung QAus be onders reden die zahlreichen bis eute
haltenen In chriften von Lebensauffa  ung und Weltan chauung
threr Erbauer nicht  elten von tapferm Bürger inn und herz
er Frömmigkei

Die Häu er aber die  chon äußerlich  o ge chmücht
enthielten threm Innern er nicht Wweniger Zeugen der
Kultur threr ewohner Der Hausrat die Zimmereinrichtung

Zeit i t  einer Qtur nach vergänglicher als das Haus
elb  Man muß eute chon Mu een uf uchen,  ich über
ihn 3u unterrichten Mag Bequemlichkeit hinter eutigen
Möbeln zurück tehen kün tleri cher igenar und önhei
teht eTL wahrlich nicht zurũ 

Auf dem Gebiet der Malerei Wwar freilich die Zeit der
großen we tfäli chen Kün tler vorüber Soe t War die große
Kun t tadt gewe en ber hier Ram 3u +  Ute von

be onderer Art Hier wirkte Heinrich Aldegrever (geb 1502
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in Paderborn, ge t m Soe t Um der einen der er ten
innerhalb der Gruppe der „Kleinmei ter“ einnimmt (Koch,

Märk Jube  I 1912, 818) Die Kleinmei ter aber en
ihren Namen nicht von der Kleinheit threr Kun t, ondern threr
Objekte, ührer Bilder Das  og Aldegrever-Ornament hat den
Namen des Kün tlers in ganz Deut chland bis weit in den en
und tief uin den en beka nnt gemacht mi Soe t 106)
Hier  ei auch die ihm befreundete Mün teri che Malerfamilie
tom Ring enannt mi Mün ter

Man wird nach die en Stichproben den Kultur tand We t 
falens 1600 als einen en bezeichnen mü  en Der
Humanismus Hi weiten Krei en Bildung verbreitet die
we tfäli chen Schulen tanden in em An ehen und wurden
von weither be ucht Die Un teri Dom chule chon
m Anfang des Jahrhunderts Schüler QAus Pommern wie vo

ein her Als dann ihr Ruhm erblich, trat ihre
das Dortmunder Archigymna ium, das  eine Schüler bis Qus
dem Baltenlande eg3og, aber  ie auch wieder nach dort ent
 andte Der Name thres Rehtors Lambach Wwar eln e  er
ern Himmel. Die Cue Bildung ver chönte und chmückte
das en Der Hausbau verrät Kun t inn und Freude
önheit; der Reichtum kün tleri chem mu im Außern
der Häu er deutet auf rel innere Aus tattung, auf deren

Auchgeretteten Re ten noch eute der lich bewundernd ruht
die Lebenshaltung muß dem ent prochen en wWwie 0  e das
nicht  ein in einem ande, de  en Kaufleute auf thren weiten
Handelsrei en Haltung und bei andern Völkern reichlich
beobachten onnten Das Jahrhunder War für We tfalen
eine Zeit er Kulturblüte.

Und nun en man den Einfluß der großen kirchlichen
ewegung, die dem Jahrhunder  ein eigentlich tes Gepräge gibt
und die be timmend auf deut chen el und emu für alle
Zeit eingewirkt hat 0 die durch  ie be timmte deut che
Kultur auch eute gegenüber dem Meer von nkultur, das uns

umwogt,  tandhalten und den Sieg erlangen, auf daß
„deut chen We en“ 3 allerer t die eut chen elb t gene en.



e tfalen im Wittenberger Ordiniertenbuch
Mitgeteilt von Pa tor theol Rot cheidt in E  en We t

Wittenberger Ordiniertenbuch ieg für die Zeit von
7 — 1 ruck vor.“ Es enthält die Namen

auch einiger We tfalen ind die eziehungen der we tfäli chen
Ixr zur Hochburg lutheri cher Wi  en chaft bislang nicht
bekannt geblieben,  o ann doch die er Beitrag die Kenntnis
noch bereichern. Leider ließen  ich nicht allen Namen die
wün chenswerten Per onalien beifügen.

*

1538 Sept altha ar Mentze von erfforde
In We tualen, Schulmei ter Niemigk beruffen geimn mes
torff Zum Pfarambt

1540 21 März Chri tophorus vonn QAus

We tfalen, Aus die er Uniuer ite berufen gen Greuenheinichen
zum prie teram

1540 Okt Bruno Brawer von Dordratze QAus

We tualen, Burger le Wittemberg, Beruffenn gen Dobynn
zum aram

1541, 11 Mai Georgius Eckholt vonn attingen,
eorg Rhawen E  er le Beruffenn genn Greu  en Zum
Prie teram

1544 April a parus Meier von Lue  e QAus

We tualn, Qus die er Univer itet beruffenn gein Orterstorff
Hertzogthumb 3 Lawenburg zum prie terambt

1545 Sept Arnoldus Cornerus vonn Lem
W un We tualn Aus die er Uniuer ite eru  enn gein
Jueterbogk zum Predigambt

Nach Chr Puh tkuchen, Beyträge 3 den Denkwürdig 
keiten der Graf chaft IPpe, 1769, 162, wurde Er von

üterbog als Superintendent nach Hildesheim berufen, ar
ber auf der el e dorthin der Pe t  *

Buchwald ittenberger Ordiniertenbuch Bde Leipzig 1894
und 1895



1546 Mai Matthias 0a  en onn Goettingen
Aus die er Uniuer itet beruffen gein zum pfarambt

Löffler, Hamelmanns CEr , 255
Puh tkuchen, agt von ihm „Er War Eenn  tiller frommer
und gelehrter Mann Weil Er aber eine Predigten ganz auf
 chrieb und ablas, War er bey der Gemeine nicht gar zu beliebt
Als das Interim 1548 eingeführt wurde gab Er  eine Bedienung
von freyen Stücken auf und gang nach Göttingen 76 and
Ware Er ein „Po tillenreiter gewe en Wie Rothert Kirchen 
ge chichte der Graf chaft Mark 436 annimmt

1546 Okt Georgius art von Osnabruegk
Aus die er Uniuer itet eru  enn auff ene zukuenfftige Condition

Löffler, 187 In Wittenberg 1539 tudiert
und 1546 die Magi terwürde erlangt. Er wurde Lehrer
Hameln, dann Diabonus Agidien und  päter Senior und
Pa tor V  e Sept. 1595

1553, April Tilemannus ve eßhau en
We tualen, von Niderwe ell Aus die er Uniuer itet beruffenn
gein Goßlar zum Pfarambt

Über die en bekannten Streittheologen und  eine Wirk am  2  2
Keit als Superintendent und Pa tor DPrimarlus Goslar ver

gleiche Helmolt Heßhus und eine  ieben Exilia 1859
554 25 Juli odolffus Kampferbegk von

Velthau en, Aus die er Uniuer itet beruffen geim entheim
zum Predigambt

Bei Vi ch, Naamregi ter van alle Predikanten ! de
onder cheidene gemeenten van het Graaf chap Bentheim, 1830,
nicht erwähnt

1556 pri Andreas Wißlingus von Osna 
Urgk, Procke)ssor iInguee hebree uniuersitatis Rostock
do elb thin beruffen zu Predigambt.

1559, 11 Jan Wilhelmus Ni ius Mynden is,
vocirt gen Minden zum diacono 1559 mitwoch nach trium

1559, Sept ilbrandus Grothu ius Uffliniensis
Lemigaw, VoOcatus septem. 1559
Löffler, 262 Puh tkuchen, 87, berichtet von ihm

„Seine Bered amkeit zeigte  ich vornehmlich der Überzeugung



des  on t päb ti ch ge innten Abts zu Marienthal, Ca par Schosgen.
Die er Ram auf  einer ei e in  ein Vaterland emgo in
die I und oOrte un ern Grathus von der Rechtfertigung
eines Sünders vor ott predigen, wodurch auf e  ere
Gedanken gebracht und einn  tarker Beförderer des Evangeliums
wurde. Grathus  tarb 1607 den Julius, da beynahe
achtzig Jahr alt War, der P  t 1.

1560, Sept ermanus Maior von dieffholt
QAus We tphalen VoOoeatus ad docendum Euangelium Domini
nostri 68 Christi IN Colden ade In CoOmitatu
dieffholdiensi Situm. Accepit ritum Ordinationis publicae
Witenbergae Septembris Anno

1560, Andreas DPaWest Bokelensis —
catus est 2a0 ministerium Euangeli, In Erckendorff
qui est Situs apud Maigdeb CoOonfirmatus est ritu DU-
blico Ordinationis Octobris Anno 1560

1560, 6. Nov Johannes ET ithmoldiensis
VOcatus est ad ministerium Euangeli IN eiuitatem Dithmolcdt,
Publice Ordinatus est die Nouembris Ann0O 1560

Löffler, 257 Puh tkuchen, 61 Sohn von Pa tor
Simon von Xter,  tudierte  eit 1555 in Wittenberg. Er Wwar
der er te lippi che General uperintendent und Verfa  er der
lippi chen Kirchenordnung 1971 Er  tarb 1599

1562, 27. Mai Johannes Sum Osnaburgensis
uocatus Bremam 2d ministerium cclesiastieum T. O.

Witebergae Maij Anno
Löffler, 188 Seine Erziehung erhielt er bei  einem

eim, dem Senator Vinzens Glandorp in Riga, auf de  en
Ko ten eit 1552  ieben re lang in Wittenberg  tudierte.
Nachdem Er m Frankenhau en und Riga Lehrer gewe en, wurde

Pa tor Ansgari in Bremen. Als Ubiquitarier ver

trieben, ging Er nach Snabrüchk, erhielt dann eln Pfarramt m
Braun chweigi chen

1563, Aug Jacobus Cato Lemgouiensis
catus ab Ilustri et (COmite Lippiae 20 docendam
Ecelesiam Iu Ludenhusen, IXI Octennium Inl Aceademia
Vitebergensi, Juuentutem docui triennio Iu 8cChOl inclytae
Urbis Hannoueriae, Accepi legitimae MeEeae VOcationis COn-



firmationem ritu publicae Oordinationis huius Eeclesiae Ann0o
1563 die Augusti

Löffler, 256 Puh tkuchen, 113 123, läßt ihn
1565 Pa tor Silixen und 1570 Lüdenhau en werden,

re 1600 ar
1564, Mai Johannes probst Essendiensis

vVoOcatus praestantiss. Senatu inelitae eiuitatis Essendiensis
ad functionem Ecclesiasticam, hie Vitebergae IXI Per Quln-

ad diseendum honestas artes et incorruptam
Euangelif docetrinam Reveuerendo ITO

2A0 ErO et reliquis COllegis Ann0o 1564 decima quarta
die Mai]

In Paul ers Ordiniertenbuch Buchwald II
teht noch Esseniensis dueatu Juliacensi Versatus
Schola Dauentriensi biennium Brunsuicens!i Der
Hannoberana Als Pa tor   en wird
der ein chlägigen Literatur nirgend erwähnt Er  cheint al o
wohl infolge der ortigen Kämpfe zwi chen Luthertum und
Calvinismus dies Amt nicht angetreten 3 haben

1565 25 März Ego Benar dus Elkeman Wildes-
husensis Prinum Operalm dedi iteris Per (Cto C;rO„V
lngae quod Oppidum DPrimarlum Phrisiae deinde Ontuli

inclitam Academiam Wittenbergensem qQua VEIT“

Satus 8U Per biennium Studiorum gratia Vocatus ad
EHecelesiasticum Joanne OltenIl0O superinten-

Ente praefecturae Vertensis et Hinrico Seriba EL-
intendente Praefecturae Cloppenborgensis, Quae Sunt Prae-
fecturae dioecesis 81te 11en5818 Obtinebo loceum
VICarI] (ut vocant) ecclesia cappalens!i Ordinatus Witten—
bergae Ann0o 1565 die Marti]

Ego Hleronymus Scehatt Operalm1565 pri
dedi Iteris Cremae Schola 1Ilustrissimi DPrincClpls Saxoniae
qumnque Vitebergae IUIII * VOcatus 2a0 InInI-

Sterium Euangeli, P4aR0 et Ordinatus
AUIO ET'O die Aprilis Anno Ato Christo 1565

1569 Sept Ego Bernhardus Sanderus natione
t P Patria Martismontanus elebri Marpur-

genslunl Academia Datriae MEae VICIna Item triuialibus



cholis Brunsuigae inelitae et Mageburgi Freibergae
bonis iteris institutus praefui aliquandiu cholae et TEXI
chorum apud Aldebergenses Deinde accersitus ad COlle-
glum cholae apud Schlackenwerdenses Anno 67 68 et

Juuentutis informator fui OStmodum VOcatus senatu
Schlackenwerdensis OPPIMi quod pare IMmperlO Generosi
cCOmitis Joachimi Schlieken ad Diaconatum celeberrima
hacC Academia ritum Ordinationis Peti! Ornatus testimonio

et Vitae actae Georgio Spindler Dastore
Schlackenwerdensi Anno 69 die Septembris

1570 Ego Ludgerus Melderus Lembeccensis
t P Monasteri, et Embrieae praecepta GCram- 

matices et Dialectices diligentia didiei et Dorstenae
Schola OTficio docendi t instituendi Iuuentutem funcetus

8U Der Deinde profectus 8U Witebergam ibique
Ultra triennium bonarum artium studijs Studio OPE
Tamn dedi Jam ETO Magnifico Bernhardo Wester—
hOlt Domino Lembeck VOcatus 8U 20 ministerium
Euangelif et Examinatus et Ordinatus 8U Reuerendo
ITO friderico Weidebrando Dastore Eeclesiae Wite-
bergensis Anno Domini 1570 Dominiea CUIII

1570 Ego GOdefredus Architectus estphalus
natus OPPido et doctrina COelesti
aliarumque NeCesSS;aTrlarum COgnitione institutus 8U
Wesaliae inferioris 20 Rhenum Sitae Deinde Dresdae
integros cOnuersatus 8uD disciplina V Viri Thobiae
OSteéli, Catalogo Studiosorum Witebergae inscriptus nno0
1566 die Februarij, tandem uocatus 20 ministerium
Euangelif Magistratu Patriae MeEae Aann0O 1570 et Ordinatus

et Friderico Widebrando Past Eeel die
Misericordias.

Bädeker—eppe, Ge chichte der Gemeinden der raf cha
Mark, 262, 264 Dresbach, Reformationsge chichte der
raf cha Mark 323 f Rothert Kirchenge  ichte der
raf cha Mark 282 376 Jahrbuch des Vereins für
die Kirchenge chichte der Graf chaft Mark 1902,

Mit  einem eu  en Namen hieß „Jimmer“ Aus
die er Eintragung Wittenberger Ordiniertenbuch erhalten



wir Au luß über  einen Studien * Er i t Mitunterzeichner
des Protokolls der er ten märki chen lutheri chen General ynode
3 Unna, Oktober 1612 (Rothert zur Nieden, Fe t chrift,27) und  tirbt im ahre 1619

We tfalen den Wittenberger Ordinierten
eit 1573

Von Pfr. D. Dr. Th Wot chke in ratau, Bez Halle

twa 7500 Gei tliche haben in Wittenberg ihre Amtsweihe
erhalten, wie chon die beiden älte ten rdiniertenbücher,

die Buchwald herausgegeben hat, zeigen: viele, recht viele für
den en, verhältnismäßig wenige für den e  en In den
 päteren Jahrzehnten wird die Zahl der We tdeut chen Unter
den Wittenberger Ordinierten immer geringer,  chließlich
ganz aufzuhören. Freilich die Gegenreformation in O terreich,
Ungarn und Schle ien läßt auch den tarken Zu trom QAus dem
en zur Reformations tadt ver iegen,  eit dem 30jährigen
Kriege i t Wittenberg we entlich nur noch Ordinationsort für
Ur äch i che Pa toren und muß Cl als  olcher noch Leipzig
nach tehen Im folgenden lete ich die Li te der We tfalen, die
eit 1573, dem Jahre, bis 3 welchem Uchwalds Veröffent 
lichungen reichen, ihre Amtsweihe mn der Luther tadt erhalten
haben

1582, 21 Oktober  eorg Lorenz QAus Blankenburg für
Ottberg Unter der Abtei Korvei.

1594, April Andreas Schafmann QAus ortmund,
Schüler in  einer Vater tadt Unter dem Rektor riedri Beur—
hu ius, einen inter auf dem des Konrad von Boenen,
mit de  en beiden Söhnen ein Jahr m Herborn, drei Ahre in

Für das Ausland tin We ten i t nur Johann Hirnius
Sept. 1617 in Wittenberg für Rotterdam ordiniert worden war

Nov 1587 in Magdeburg als Sohn des Pa tors Johann Hirnius
geboren, hatte 1604 die Ule 3 isleben, 1609 die Univer ität Gießen,
1612 Straßburg, 1614 Leiden bezogen, 1616 auch ein Seme ter in aris
verlebt. In Leiden, wohi Aus Frankreich zurückgekehrt War, rhielt
Er den Ruf der Rotterdamer Ge  ind



Wittenberg), von dem Rat  einer Vater tadt berufen zum
Diakonus der Hauptkirche des eine andere
Kirche Dortmunds gehenden Petrus Dornberg.

1596, 25 März Goswin Kühnemann QAus Herdecke,
ter re Schüler beim Pfarrer  einer Vater tadt, Philipp
Nikolai, ünf re m Dortmund Unter dem Rehtor rieori
Beurhu ius, in de  en Qu e auch wohnte, vier re Student
in Wittenberg,? zum Archidiakonus für Schwelm.

1598, Februar Stephen Kockenius Qus Schwelm,
Sohn des Petrus und  einer Ehefrau Gertrud,  ieben re
Schüler in ortmund, eln Jahr Student in Wittenberg,) für
einne Vater tadt.

1598, Februar Bartholomäus Stiber QAusSs der Graf
Mansfeld, Sohn des Quä tors Petrus Stiber, Schüler in

Eisleben und Quedlinburg, acht re Student in Wittenberg,“)
für die Reinoldikirche n Dortmund

1599, Juli Johann Romberg Qus Lüden cheid,
Schüler in der Vater tadt, echs re m ortmun Uunter dem
Rektor Friedrich Beurhu ius, Lehrer m der Heimat, drei re
Student in Wittenberg,“)  eit 1598 Magi ter, für Unna.

1601, Juli iethmar ehlmann QAus ortmund,
Schüler in  einer Vater tadt, drei re Student mn Wittenberg,“)
zum Diabkonus die Marienkirche in ortmun

1601, Juli Johann eltnus QAus Soe t, Schüler QN
der Vater tadt und in u  e Student m Ro tock, berufen vo  —
Rat  einer Vater tadt in das Pfarramt „ApUd Mariam In
Pratis.

Seine Eintragung chließt mit den Ver en:
Cratia arga dei numine Obumbra
Quo Sine nil hominis E ilUVat!

eit dem Mai 1590. Sommer eme ter 1598 erhält Er von der
Leukorea den Doktorgrad.

7) eit dem pri 1592
5) eit dem 21. April 1597. Als „Stephanus Suellemensis West 

phalus“ in kribiert.
eit dem Januar 1590 Als „Orneremus“ eingetragen, al o

 tammte QAus Burg oder Groß Orner.
90 eit dem pri 1596.

eit dem Mai 1600



1602, Januar: Heinrich Engelbracht QAus Bielefeld,
Sohn des „doctus“ Heinrich Engelbracht und  einer Ehefrau
Anna, Schüler in der Heimat, Iin oe und Dortmund, vier

Student imn Marburg, zwei Ahre m Wittenberg,) vo  —

Herzog von Uuli und Heinrich von Pappenheim berufen für
Brackwede bei Bielefeld.

1603, 27 Januar: Jo t Corvin QAus Bielefeld, Schüler
Ni der Heimat, etliche ahre ImR Klo ter Lucka Im Braun—
 chweigi chen, mit Unter tützung des bts zwei re Schüler
in annover unter Chri tian Bechmann und eimn Jahr Student
In Wittenberg,?) vo  — Abt ms Amt berufen.

11 1604, Augu t: Jo t Lomann Qus Bielefeld, Sohn
des Pa tors Heinrich Lomann in Heepen und  einer Ehefrau
Judith Averdide  en, Schüler uin der Vater tadt Bielefeld, Herfurd,
Lemgow;, 1½ +  re Student in Helm tedt, zwei re in
Wittenberg,“) berufen für  einen Heimatsort.

1610, September: Johann Withenius Qus ort 
mund, Sohn des Pa tors RBolaus Withenius mn Aplerbeck,
Schüler in Dortmund Unter Friedrich Beurhu ius, fünf d  re
Student in Wittenberg, für Mengde

1610, September: Johann Baropius Qus ort 
mund, Schüler in der Vater tadt, ünf re Student In Witten
berg, von  einem Ater, dem Oberpfarrer der Reinoldikirche,
unter Zu timmung der übrigen Gei tlichen berufen.

1617, 27 Augu Heinrich orinus QAus Lemgow, geb
Dezember 1586, Sohn des nion orinus und  einer

Gattin Margarete, geb Rentorf, bis zum 21 Lebensjahre
Schüler  einer Vater tadt, von dem Mindener Hermann von

eidorf nach agen ge chickt, drei re in Wittenberg, be
rufen von der Itwe des Heiderich von Münchhau en auf—nr   ñ   s „ „ W „ Hünefeld im Bistum Osnabrüchk.

1618, Mai Daniel Mylius QAus Beverungen, geb
1584, Sohn des Bürgers 0  0 Mylius und  einer Gattin
Margarete, geb Wicke, Schüler m Hildesheim und Eisleben,
 eit 1608 Student mn Wittenberg, 1610 Kantor in Pretz ch,
zum Diakonus für weinr

eit dem Mai 1600.
eit dem pri 1602 3. eit Augu t 1602



März: Johannes Marmel  Bi
hau en, Sohn des Ortspfarrers Johann Marmoreus und  einer
Ehefrau Adelheid, geb Warnemaus, geboren Januar 1600,Schüler Minden, echs re Osnabrück, 157 re
Student Wittenberg, berufen bo  — Kurfür tenvon Branden—
burg für Börninghau en.

1631, April Johann Bot ack Qus Herfort, Sohn
des er Bot ack und  einer Ehefrau Eli abeth, geb Nagel,
geboren den Juni 1600, bis zum re Schüler der
Vater tadt, eln Jahr Lülbeck, 1615 Hauslehrer Hamburg,dann wieder U  Ee  ein Friedrich Bot ack Kauf
mann War, O tern 1617 Student Leipzig,  päter un
Wittenberg, Ende 1618 Lübeck 1619 Königsberg, dann
vier Ahre Ro tock 1625 — 1628 beim Supêrinten 
denten Nikolaus Hunnius, dann wieder Wittenberg, berufen
als Rektor und Pfarrer nach Danzig.



ber Amtspfli  en der Pfarrer, und
Kü tergebühren im 1695

Nach dem älte ten Lagerbuche der Gemeinde Borgholzhau en veröffentlicht
von Sander Herford

1e Predigerarbeit und Gottesdien t be tehet folgendem,
alternieren mit den 0  en des onntags wird zwey

mal gepredigt und dazu des Nachmittags die Kinderlehre 9ge
halten, Ausgenommen von Martini biß zur fa ten oder Pa  ions
zeit da des Nachmittags nur die catechisatio vorgenommen
und die en abey examinirt oder mitgefraget werden Auf
O tern na ten und Weihnachten des er ten Tages drei des
anderen 3Wei und des ritten ene predigt Michelis zwey
predigten An den Marienfe ten des errn Chri ti Himmel 
fahrtstage item den quartal Buß und ettagen zwey predigten,
eiligen Könige und anderen apo tell und ettagen nur enne

In der Wochen wird mahl des reitags wenn keine predigten
 on ten einfallen gepredigt ien tags und Donner tags, wenn

Deskeine feyertage geweßen werden Bets tunden gehalten
Sonnabends vor der Beicht ene Bußpredigt hergebracht. Die
Schulen fleißig be uchen, om und tehet beyden errn
Predigern 3

Der Dastor DPrimarlus hat das aufm m  au Ravens
berg, weil deshalb ihm eine VICarTrlEe gnädig t COnferiret und

genießen hatt 3 predigen als alle Sonntag Vormittag
einmahl und muß die predigt  o einrichten daß ETr  ich jag (?)
des daß die Communion 3u Borgholzhau en der Ir
angehet wieder einfinden kan similiter der 0  en, des
Mitwochens excepto den Saat und Erntezeiten Item des
Montags, wenn der Herr Dro t da i t eine Bet tunde
 on ten aufm Ambthau e CoOpulationen Kinder 3u taufen und
Beichten vorfallen, verrichtet  olches gleichfalls Dastor Drimarlus
(Hierbei bemerkt Löning, daß Er  einem ollegen ohnerachtet



nicht mit uf dem Ravensberg prediget, umb fried und einig 
keit con ervieren, von den Viearie ntraden jährlich Thlr
abgebe und ad 168 Vitae ihm ver prochen

Das Pfarrgeha be teht Aus den rträgen der Ländereien
und den Gebühren. „Ein Stück Land thut zur euer jetzo
32 Mariengro chen oder Mar oder 5½ Thaler. In gemeiner
Hude und el i t gleich anderen Wichboltseinge eßenen
berechtigt. Auf die en Fe ttage bekommt allemal von
der ir eine Kanne Wein und auf Weihnachten un
achß Dem Soldaten ufm Ravensberg, welcher die Klockhen
in acht nuim und bei haltendem Gottesdien t ziehet, auch
den ge ang verrichtet, ährlich Thlr Wenn die Hühner ge
1 werden, i t 3u geben Butter und rot neb t einem
Trunke Dem Koch 3u Hör te —   t bei Lieferung des Geldes
und der Hühner geben Kanne Bier und wenig eßzen
Michelis wird eine Geld ammlung oder Umbgang gehalten.
Des Jahres wird mal öffentli in der I einer Clte
ufm Qr von en und jungen aber wenigen Frauensleuten
als tern, Pfing ten, Michelis und Weihnachten nach jedwedes
elleben geopfert, welches die errn Prediger Uunter  ich theilen,
nur daß  ie dem Kü ter allemahl Magr davongeben.

Der Kü ter muß ährlich zur Erntezeit rocken m m troh
aufm Kirch piele  ammeln, welches mit großer Be chwer und
Ko ten zu ammen führen la  en muß; davon Clls eine gantze,
von Cs aber eine  tiege bekömbt und weil die Ein 
gepfarrten, WwS  ie wollen, ihm zuwendeten, fiele die Sammlung
all und 0 deshalb ur a  einer Subsistenee
 ich 3 eklagen. An Pröven hat jährlich 3 genießen
hausbacken röde, wona ofters vergebens  chicken mu
und weil ihm Ko ten verur achte, unbillig wäre, will die per onen,
we Bröde gantz von Gewicht und Mehl auch
ofters nicht eins gar 3u geben chuldig Spezificiren und
ein chicken.

Eine Geld ammlung uf Weihnachten QAus dem Kirch piel
auch hergebracht und gibt emn jeder 1—2 Mgr,; diejenigen aber,
 o Korn 10 geben, einen halben Schweinskopf.

ES folgen die anderen Einkünfte QAus Renten, Leichen
gebühren u w und emn 8li auf Weihnachten.



3
Von ler Heiligen bis Lichtme  en des Sonnabends

und Sonntag abends das geleute, der  og „Nach ang“ (1) von
einer halben Stunden ungefehr, oft mehr, hergebracht, da bald
mit zwei, bald mit Klochen einge chlagen wird. Beym
Donnerwetter wird mit Klocken oft W Stunde geleütet.
Von Maitag bis ng ten die Ir mit May ver ehen und
 elb t olen la  en

Obf alle Bauer chaften chuldig, die Kinder nach der
Ule zu Borgholzhau en 3  chicken, wie denn verordnet, daß
alle Neben chulen abzu tellen,  o Ram doch deshalb 3
keinem effect, indem einer dies, der andere das vorwendete,
worüber  ich 3 be chweren und 3 Sollicitiren, damit 1
diesfalls consistorialiter verordnet, möge nachgelebet werden.
Ordentlich con tituirte Schulmei ter ind hier elb t nicht, weil alle
Bauer chaften aut Con i torialverordnung ihre Kinder mü  en
nach der ordinären Ule  chicken

Jahrbuch für we Kirchenge ch. 19



Bücherbe prechungen.
Rit chl, tto Die evangeli  ztheologi che Fakultã 3 Bonn dem

er ten Jahrhundert e, Bonn, arkus
ebers Verlag. 119 7 M.

Uundert re edeuten Iim Leben un erer Univer itäten nicht Immer
viel, en  ie doch ielfach ein ehrwürdiges er. Dennoch i t hierberechtigt,  ich Zeit panne von undert Jahren und alles de  en, das
 ie enthält, da:nkbar freuen. Zumal die Gef ichte der evang  theologi t, obwohl  ie über den Rahmen einer eigentlichen Landesan taltnicht hinausgewach en i t und al o eine allgemeinere Bedeutung nicht ge
onnen hat, dennoch ein bedeutungsvoller Aus chnitt Qus der
der evangeli chen Theologie und des evangeli chen Glaubenslebens über
haupt Zur Jahrhundertfeier WDar ein großes hi tori ch  tati ti ches Werk
geplant, In dem die der ganzen Univer ität  ich dar tellen
Der lan i t, wie  o vieles, in den ogen der Revolution zugrunde 9e
gangen Da i t mit Dank 3 egrüßen, daß Rit chl die für die esgroße Werk be timmte der evang. theologi chen d  u  d  elbtändig hat er cheinen la  en. Die Fakultät hat von Anfang einen
homogenen der Land chaft der  ie in er ter unte dienen 0  E„ ent prechendenCharakter gehabt Der Mini ter v. Alten tein hatte eine be onders glückliche Hand V der er ten Zu ammen etzung des Kollegiums bewie en. Die

aber hat die en Charakter um allgemeinen in zielbewußter Selb 
 tändigkeit gewahrt. ewi  tanden  ich  päter oft  chroffe Gegen ätzegegenüber, wie Chri tlieb und ender, die nicht bloß die Studenten chaftin zwei charf gegenüber tehende Gruppen  chieden.) ewi  tehen deut cheelehrte überhaupt Iun dem Ruf,  elb tändige eigenartige Per önlichkeiten ein. Man nur einmal die Fülle der amen, die hier entgegen 
eten,  ich vorübergehen und würdige  ie In ihrer unter cheidendenBedeutung. An der pitze auch hier der rheini che KirchenvaterNi Aund dann die Bleek, Sa Albert Rit chl, Dorner, RichardRothe, ange, Sach  e, nur einige 3 ennen. Da hat nicht
Gegen ätzen gefehlt; aber gab auch  o  7 die „eine uner chütterlicheBehaglichkei der Stimmung“ wahrten und das Band der Gemein chaftnicht zerreißen ließen. Es gab au  chwere An töße auf  ittlichem
und religiö em Gebiet. Aber dur allen Wech el der Zeiten und der
Per onen bewahrte  ich die ARu  chließlich immer wieder ihre Homo
genität, den Charakter einer ewi  en Vermittlungstheologie, womit  ie der
rheini chen Art ent pra Von öch tem Intere  e aber i t E  7  ich das
alles von undiger Hand zeigen 3 en Die Fakultät Wwar freilich
von vornherein nicht bloß für Rheinland, ondern auch für We tfalen be
 timmt, doch der rheini chen Univer ität auch Oon Aus der aufgehobenen Univer ität Mün ter zugeführt. Aber die we tfäli che Art i teine andere als die rheini che. Es i t wohl nicht ganz richtig, daß die
reformierte Konfe  ion Im we tlichen Teil We tfalens, der Mark
überwiege, auch die Synodalverfa  ung der Mark beruht we entlich auf

Intere  ant i t die Notiz, daß nach mündlicher Überlieferung die
Familie Chri tliebs von einem bei der Einnahme elgrads 1717 gerettetenkleinen Sohn eines en türki chen Offiziers  tamme. Id vonZu Sack  ei auf ein 1876 in Königsberg gedrucktes ebens

uedenow, geb von Hü er, hingewie en.



luther  er Grundlage und  ie erhielt  ie ein t von den aus He  en ver
triebenen lutheri Konfe  oren (1612) Dagegen i t Minden Ravensberg
vo Pietismus minde tens  o tief berührt als die Mark, ohne daß  ein
lutheri che Charakter  ich dadurch we entlich geänder E Das durch
den alli chen jetismus uim Jahrhunder geknüpfte Band hat au Im

Jahrhunder fortgewirkt und die we tfäli chen Studenten mehr als nach
Bonn nach Halle gezogen. Immerhin  aß in der Prüfungskommi  ion
Mün ter wie auf der Provinzial ynode 3 oe  tändig ein Vertreter der
onn ARu Auch hat die e Fakultät oft e t alen durch
Verleihung ihrer akademi  en Würden geehrt, wofür tler ihr Dank
9e agt  ein  oll. Und i t nun eine we tfäli ch theologi che Fakultät un
Mün ter er tanden,  o wird doch für alle Zeiten kein Zweifel °  2
nachbarlicher Ge innung  ein Rit chl gibt endlich in drei nhängen
wertvolle biographi che achwei e Über Profe  oren und Privatdozenten,
ÜUber akademi che Promotionen und endlich Über die Zahl der Theologie
 tudierenden von — Es i t ein kirchenge chichtliches Bild von

ohem Reiz, das der Verfa  er entwirft. Es zeigt das Aufblühen der
akultät, ihr Fe twurzeln mit mancherlei An talten Im rheini chen en
und die ankbare Anerkennung der rheini chen Provinzialkirche, die mit
freudigem 013 auf ihre +  u  0 e Möge die u Ium
Jahrhunde zum egen des Rheinlands und weit Üüber hinaus als
eine reue Hüterin des teuern Schatzes allezeit a tehen, der der evange 
li chen 1 für un er deut ches Volk anvertraut i t und möge  ie elfen,
daß „der innere egen, den jedes noch  o große Unglück in  ich irg als
der hoffnungsvolle eim eines erdens“  ich auch eute wirk am
erwei e.
Johann Heinrich Volkening, ein chri tliches Lebens— und Kirchliches Zeit

bild Aus der des Jahrhunderts von Kirchenrat Aug
10 M und Teuerungs Gütersloh 1919, Bertelsmann

u chlag
Das Buch War läng t fertig, i t aber er t etzt herausgegeben, und

3zwar von dem Sohn des Verfa  ers und de  en, dem gilt. Läng t
chon verlangte man nach einem authenti chen Lebensbild des weithin be
kannten „Pieti tengenerals“, der ein Üüberaus ge egneter euge evangeli chen
Lebens und Qaubens War. Er rei  ich den 9ro denen
Minden Ravensberg  ein blühendes Kirchliches en verdankte, den
Clauder, Dreckmann, el ebenbürtig Vor allem in un erer
Zeit mag die es Lebensbild mithelfen, der kirchlichen und vaterländi chen
Auflö ung 3 wehren. arum i t mit großer Dankbarkei egrüßen
und allen, die  ich für we tfäli che Kirchenge chichte intere  ieren, aufs
wärm te 3 empfe len
te ird der e er hier und da einmal, zumal bei ge chichtlichen

Urteilen  tutzen Das Urteil des Verfa  ers Über die Bur chen chaft i t
er nicht richtig 20) und das Über den Pietismus 35) ird der
Ein chränkung bedürfen. Das „Dietrich che Regiment“, de  en Feldprediger
ei War, i t das, de  en Chef der Prinz Dietrich von De  au War
Aber das  ind Kleinigkeiten und Außerli  eiten, die den Dank nicht
mindern können gegenüber er a  er und Herausgeber für die wertvolle
Gabe, die  ie Uuns darbringen. Je  chwieriger die Aufgaben  ind, die dem
ri ten und zumal dem Gei tlichen Iun un erer Zeit erwach en, nicht
weniger als alles zu ammenbricht, e nötiger i t, den Blick auf die
Männer 3 richten, die ihr alles daran etzten, den fe ten run be 
wahren, der unbeweglich  teht, enn Erd und Himmel untergeht.

uge chichte der Warendorf von Wilh Uuhorn, Geh Ju tizrat.
.1 Arendo 1918, ne Bu  andlung (C. Leopold). 400
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Das Buch i t auf drei an erechnet. Der er  E Band, der hier
vorliegt, enthält die der Pfarren“:  ei aber ogleich bemerkt,
daß ETr  ich keineswegs auf die Pfarren be chränkt, ondern eine usführ 
iche Kirchenge chichte der bringt. Der zweite Band  oll die
der Vikarien und der dritte die der Klö terlichen Niederla  ungen enthalten.
Der reis des es konnte wohl nur deshalb niedrig ge tellt werden,
weil ES mit finanzieller Unter tützung der und des Krei es aren
dorf er cheint.

Das Buch i t mit immen em ausgearbeitet. Es i t dem erf.
Rein Material entgangen, das noch  o entlegen  cheinen mo  e i t
auch das Jahrbuch un eres Kirchenge chichts Vereins herangezogen 220
Anm Auch el von vornherein bemerkt, da der erf. Über die Er.
eigni  e der Reformationszeit mit großer Objektivität Urteilt. In er ter
unte hat das Buch natur lokalhi tori ches Intere  e und arum für
Ferner tehende nicht die gleiche Anziehungskraft. S bemüht  ich der
Verf., die Ereigni  e der Reformationszeit, die auch für Warendorf von
Bedeutung N, in den großen Rahmen der Zeitge chichte hineinzu tellen.
Er geht auf die große ewegung des Jahrhunderts ausführlich ein,
 oweit  ie  ich in Mün ter ab pielte. Hier mo  E ich mir die rage
lauben, ob nicht möglich i t, zwi chen den beiden Strömungen, die  ich
auch In Mün ter zeigen, der täuferi chen und der evangeli chen, chärfer
 cheiden? Im allgemeinen en die Evangeli chen ich von Bilder
 türmerei ferngehalten; fand  ie Iun Warendorf  o hören wir bei der
Gelegenheit chon amen, die im Täufertum wieder er cheinen 155 ff.)
Die per önliche Überzeugtheit auch täuferi cher Propheten, wie des Qren
dorfers Du en  uer, möchte ich nicht bezweifeln 164), wie der Verf.

tun  cheint, enn von ihm hervorhebt, daß er „ eine chlechte Ver
mögenslage V Mün ter nur verbe  ern konnte

Auch für un ere e er Ee  ich In dem Buche vielerlei, das für te
von be onderm Belang  ein dürfte. Die Diöze anzugehörigkeit von I  el
I i t Uunter den Gelehrten  trittig. Tibus en  te  ich für Osnabrück,
un er Verf bringt nelle und wohl ent cheidende Gründe für Mün ter
Was das Ernennungsrecht des O ters für die Pfarre 3 betrifft,

QAus Familienpapieren fe t, wieviel für die Vokation  ich zahlen
ließ Übrigens verliehen Im Jahrhunder alle Patrone die Pfarren
nur gewi  e Geld ummen, der zweite Pfarrer der reformierten Ge
meinde in Unna, 0  orn, er cheint als Pfarrer 3 Warendorf 220),

allma Li wohl Unter dem Einfluß des hier noch QL. vertretenen
Prote tantismus  ich die em zuwendet. Ur die Frage, wie ange der
Prote tantismus  ich um Mün terlande gehalten hat, e  ich zahlreiches
ateria In Warendorf er tir er t 1700 Und der „Spülkelch“
Im eiligen Abendmahl blieb als letzter Re t noch viel länger (S. 27700
Endlich bringt der Verf. noch eine Rurze der Uen evangeli chen
emeinde  eit 1827 385) Und wer  ich für Juden intere  iert, E.
ber die Bildung auch der jüdi chen Gemeinde um Anhang eine er i
Und wer etwa die Erneuerung von Kir 1 eute denken 0  E
der le e, 1 der Verf. von der arbare der gewöhnlichen „ tilgerechten“
Re taurierungen  agt 346

Das anze i t volkstümlich gehalten, wenngleich die Quellenangaben
nirgend fehlen Kleine Schönheitsfehler hat der Stil freilich doch Heißen
die ürger von remen wirklich Bremener? 10) und „oblagen“ die
Kü terdien te wirklich dem Kü ter? Darf man die en Telegramm til ohne
Erröten  prechen und  chreibend gebrauchen? Wie dem  ein mag
Le ung des hat mir Freude gemacht

die
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