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Vorwort.

Niermit iibergeben wir den Fehmaranern misere chronikartige Beschreibung 
ihrer Jnsel. Es ist uns nicht in den S in n  gekommen, in dieser Schrift 
etwas Neues, Eigenartiges oder vielleicht gar etwas Vollendetes zu 
schaffen, das allen Anforderungen der Wissenschaft Genuge zu teisten im 
Stande ware; wir haben vielmehr nur das, was andere M anner vor 
uns geschrieben haben, gesammelt, gesichtet und im Zusammenhange 
dargestellt. Die Litteratur, die sich ausschliehlich mit der Jnsel Fehmarn 
beschaftigt, ist gerade nicht eben umfangreich, und ganz besonders ist es 
die historische Seite, die bisher weniger Beachtung gefunden hat; auch 
ihr gerecht zu werden, ist vor Allem der Zweck der vorliegenden Arbeit. 
Leider hat sich das Interesse der Fehmaraner fur die Geschichte ihrer 
heimathlichen Jnsel zu keiner Zeit in hervorragender Weise bethatigt, 
welche Behauptung auch schon damit bewiesen werden kann, dah, vielleicht 
mit alleiniger Ansnahme von Christian Kortholt, dem beruhmten Pro- 
kanzler der Universitat Kiel, kein Fehmaraner jemals uber die Geschichte 
seiner Jnsel irgend welche Nachrichten an die Oeffentlichkeit gebracht hat; 
Chronisten, wie sie Dithmarschen und die Westseeinseln auszuweisen 
haben, fehlen der Jnsel Fehmarn ganz. Sollten nun unsere nachstehenden 
Ausfuhrungen im Stande sein, auf das Interesse der Fehmaraner fur 
ihre heimathliche Geschichte belebend und fordernd zu wirken, so wliren 
wir fur unsere Miihe reichlich belohnt. —  Fast hundert Jah re  sind 
dahingegangen, seitdem Friedrich Wilhelm Otte in seiner „Oekonomisch- 
statistischen Beschreibung der Jnsel Fehmarn" die Worte schrieb: 
ich nicht, so haben wir hauptsachlich von einer Vermehrung der Vater 
landskunde die so wunschenswurdige Erweckung einer wirksameren Vater

I r r e



landsliebe, die allgemeine Verbreitung eines echten Gemeingeistes, die 
durch die Nahe des Beispiels veranlahte Vervollkommnung dieses oder 
jenes Gewerbes und manche undere nutzliche Veranlassung uberhaupt zu 
erwarten, und je mehr ein Beitrag zur Vermehrung derselben von dieser 
Seite mir Vortheile zu versprechen schien, desto mehr hielt ich es fur ein 
pflichtgemastes Opfer meiner Burgerpflicht, bei der offentlichen Bekannt- 
machung dieses Versuches einer Beschreibung der Jnsel Fehmarn nicht 
sowohl die Unvollkommenheit meiner Arbeit als die sehnlichst gewunschte 
Beforderung jener Zwecke vor Augen zu haben." Diese trefflichen Worte 
eines gleich trefflichen M annes, der, ein grundlicher Kenner des schleswig- 
holsteinischen Landes und Volkes, es liebte, sich sinnend in die Chronik 
der vaterlandischen Gane und in das Leben und Treiben ihrer Bewohner 
zu vertiefen, bestehen noch hente vollkommen zu Recht und sind auch zum 
Theil fur uns bestimmend gewesen, eine Herausgabe der von uns ge- 
sammelten Nachrichten uber die Jnsel Fehmarn und ihre Bevollerung in 
Aussicht zu nehmen. Mochten denn unsere nachfolgenden Darstellungen 
bei den Fehmaranern eine freundliche Aufnahme und auch zugleich eine 
nachsichtige Beurtheilung finden!

Zum Schlusse wollen wir nicht unterlassen, auch an dieser Stelle 
dem „Fehmarnschen Verein fur Landwirthschaft und Industrie", der aus 
den ihm zur Verfugung stehenden M itteln bereitwilligst einen Theil der 
Druckkosten des vorliegenden Werkes bestritten hat, hiermit unsern ver- 
bindlichsten Dank offentlich abzustatten.

B u r g  a. F ., im M aim onat 1889.

I .  Botz.



E i n l e i t u n g.
Lage, Grohe, Vodenbeschaffenheit, Volkszahl und Eintheilung der

Jnsel Fehmarn.

„An der Cimbrier waldigen Kuste 
Schwimmet der Fimbrier Eiland im M eer; 
M alt's auch Unkund' als Steppe und Wuste 
Und von Gebuschen und Baumen leer:
Wogen doch drinnen die goldenen Saaten,
D ie durch gottlichen Segen gerathen,
Und vertraulich weiden in sorgloser Hut 
Braunliche Heerden an blauer Flm h l"

J o h a n n  F r i e d r i c h  M a n .
1818.

Fehmarn (vormals l^einimo, Irnl)ria, V sirisrs, Oiiridrin
winor), groh 2,9632 lUM ln. mit 9916 Einwohnern, ist nachst Alsen 
die grohte der schleswig-holsteinischen Jnseln und liegt in der Ostsee 
zwischen der danischen Jnsel Laaland und Wagrien, von dem es nur 
durch den Vr Meile breiten und 7 Faden tiefen Fehmarnsund getrennt 
ist. Die Entfernung zwischen Marienleuchte a. F . und Saltholm  auf 
Laaland betragt 10 Seemeilen, die Entfernung zwischen Westermarkels- 
dorf a. F . und Guldstav auf Langeland 18 Seemeilen. Der Umkreis 
der Jnsel Fehmarn belauft sich auf 7 M ln., die Lange derselben von 
Westen nach Osten auf 2 M ln., die grohte Breite auf I V2 M ln. Der 
ostlichste Punkt Fehmarns ist das Staberhuk, der nordlichste Punkt das 
Westermarkelsdorfer Huk; die genaue geographische Lage des dortigen 
Leuchtfeuers ist 54^ 31^ 44" nordlicher Breite und 11^ 4  ̂ 5" ostlicher 
Lange (Greenwich).



Jm  Norden, Westen und Silden ist die Kiiste Fehmarns zerrissen, 
die Ostkuste stellt sich als eine geschlossene Linie dar. Mehrere Binnen- !
gewasser dringen ties in das Land ein: im Silden der Burger und !
Sahrensdorfer Binnensee, im Siidwesten der seit einigen Jahren  trocken 
gelegte Kopendorfer See und im Norden das grche nordliche Binnen- 
gewasser. An der Ostseite zeigt Fehmarn eine Steilkuste, deren S trand  
mit gewaltigen erratischen Blocken bedeckt ist; im Norden dagegen steigen 
die User slach an und sind durch ein aus Salzwiesen bestehendes Borland, 
das Theile des nordlichen Binnengewassers einschlieht, vor dem unmittel-  ̂
baren Andrange des Seewassers geschiitzt. ^

Durch Anhaufung von Rollsteinen, Strandschotter und Triebsand ! 
bildet sich haufig am User, und zwar dort, wo die Wellen mit Regel- ! 
mahigkeit gebrochen werden, ein Steindamm, den die Wogen der See 
nur selten iiberflnthen; derartige Gerolldamme finden sich aus der Burger § 
Tiefe, bei W allnau und an der ganzen Nordseite der Jnsel.

Abwarts von der fehmarnschen Kuste vertieft sich die Ostsee nur 
ganz allmahlich, und so kommt es, dah sich der Jnselstrand aus weite 
Strecken slach nnter dem Wasser hinzieht, und die Jnsel der natnrllchen i
Hasen entbehrt. Soweit der Meeresboden hier nicht ans Schlick, sondern 
aus iL>and, Muscheln und Gerollen besteht, tragt er eine mehr oder 
minder reiche Algenvegetation. D as an die fehmarnschen Kiisten ge-
worsene Seegras M ostern irrarina) wird von den Jnsulanern gesammelt s1
und bildet dann einen nicht unwichtigen Ausfuhrartikel. s

An einzelnen Orten der Jnsel ist der Wasserstand der Ostsee, 
besonders bei ostlichen und nordostlichen Winden, hohcr als der Wasser
stand des abfliehenden Land- oder Binnenwassers; daher hat man dem 
Eindringen des Seewassers in die Niederungen der Jnsel durch Anlegnng 
von Schleusen und Deichen Einhalt gethan. Vor dem Ueberfluthen des 
Hochwassers schutzen die nach der Sturm fluth voin 13. November 1872 ^
mit grohem Kostenaufwande hergerichteten machtigen Seedeiche. i

Ganz Fehmarn ist eben und ohne merkliche Bodenerhohungen: der ^
hochste Punkt der Jnsel, der Hinrichsberg bei Staberdorf, erreicht nur '



eine Hohe von 27,2 in. Ein unbedeutender Bergrucken durchzieht das 
Landchen von Norden nach Suden, erreicht unfern des Kirchortes Land- 
kirchen seine grohte Hohe (17 in) und verbindet sich dann mit einer 
sanften Bodenanschwellung, die fast die ganze Jnsel umgiebt und im 
Wulfener Berge zu einer Hohe von 18,6 in, an einem Punkte ostlich 
von Gahlendorf sogar zu einer Hohe von 24 in  ansteigt. Von den 
Kirchthurmen zu Burg und Petersdorf (letzterer hat eine Hohe von 214
Futz) kann man bei klarem W etter die gesammte Oberflache Fehm arns 
deutlich ubersehen.

Fehmarn bildet einen Theil des norddeutschen D riftlandes (Dilu- 
vium). Bei dem Fehlen irgend eines anstehenden Gesteines kann naturlich 
von einer Gewinnung mineralifcher Produkte auf Fehm arn keine Rede 
sein. D er Geschiebethon der Jnsel ist mit abgerundeten, meistens aus 
G ranit, feltener aus Gneih, Syenit, P orphyr und D iorit bestehenden 
Jrrblocken und Gerollen durchsetzt und zeigt einen gelben Lehm, der 
unmittelbar unter der fruchtbaren, humusreichen Ackerkrume liegt und je 
nach der Gute des Bodens mehr oder minder sandhaltig ist. Unter dem 
gelben Lehm findet sich fast allerw arts in grosterer oder geringerer Tiefe 
ein blauer, fur die Landwirthschaft sehr werthvoller M ergel, der Feuer- 
steinknollen und zahlreiche Kalktheile (kohleusanren Kalk), auch fog. 
Mergelnusse, enthalt*). D er von der Ostsee uberall ausgeworfene Bern- 
stein wird auch, wenngleich nicht gerade haufig, an den Kusteu der Jnsel
Fehmarn gesammelt; ebenso kommt er dort in den Lehm- und Mergel- 
schichten vor.

D er Boden der Jnsel ist sehr schwer, auherordentlich ergiebig und 
oft an Ertragen dem Marschboden menig nachstehend. N ur felten durch- 
schneiden Wiesenniederungen die Jnsel. W aldnngen fehlen hier, wie auch 
in dem nahe gelegenen Lande Oldenburg, fast ganz; nach Helmold w ar 
aber diese Gegend in slavischer Zeit nicht waldarm . Von allen Wald- 
baumen w ar die Buche, die einen kalkhaltigen Boden liebt, dem Geschiebe
thon besonders eigenthumlich; auf Fehm arn kam aber auch die Eiche

m ^ergl. Geognostische Mittheilungen iiber Wagrien und Fehmarn. Amtl.
LZerrcht der 24. deut^chen Naturforscher-Versammlung zu Kiel, 1846, S .  251 ff.
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vor, wie die Ueberreste eines dortigen vormaligen Eichengeholzes 
(Staberholz) und die im Schlamme des grohen nordlichen Binnengewassers 
aufgefundenen Eichenstamme beweisen*).

Die Ostsee ist im Lanse der Jahrhnnderte nicht ohne allen Einfluh 
auf die Entwickelung der fehmarnschen Kuste geblieben: so war die heutige 
Halbinsel Flugge noch zu Danckwerths Zeiten eine Jnsel; auch denten 
zahlreiche Baumstumpfe, die man in der Nahe des Puttgardener Riffs 
auf dem Grunde der hier stellenweise sehr seichten Ostsee bemerkt, auf 
ehemals daselbst stattgehabte Kustenzertrummerungen hin. —  Westlich 
von der S tad t Burg lag vormals der Borgsee, ein Binnengewasser, das 
aber schon seit dem Anfange des 15. Jahrhunderts eingegangen zu sein 
scheint; an seiner Stelle besindet sich jetzt die grohe Stadtwiese, ein 
Salzwasser-Alluvium, das vor einer Reihe von Jahren  seitens der Ein- 
mohner der S tad t ^8nrg znr Dorsgeminnllng bennht murde. Aehnliche 
Alluvialthaler bemerkt man bei Clausdorf, Albertsdorf, Sulsdorf, 
(Sulsdorfer Wiek), Preesen und an anderen Orten der Jnsel. Auf dem 
fog. M oor zwischen Mummendors und Deschendors hat man es sruher 
ebenfalls mit dem Torfgraben versucht. Krysing berichtet uber dieses 
M oor: 1713 hat man mir erzahlet, dah nicht vor gar langen
Jahren, oder etwa bei Menschen Gedenken, nahe bei Mummendorp ein 
morastiger Platz vorhanden gewesen, auf welchem, wenn das Vieh grafen 
wollen, es so ties eingefallen, dah man es kaum mit Stricken daraus 
erretten mogen, nunmehr aber gar herrliches Hen daraus eingesammlet
wurde."

Dah Fehmarn in uralten Zeiten mit der Nordostspitze Holsteins zu- 
sammenhing, ist bei der gleichartigen Erhebung und Bodenbeschaffenheit 
beider Landertheile und bei der geringen Tiefe der dieselben trennenden 
Meerenge sehr wahrscheinlich; man hat auch nicht weit von der ostlichen 
Ausmundung des Fehmarnsundes ties unter der Wasserflache die Ueber
reste eines alten M alles gesehen und diese Entdeckung mit einer ehemaligen

*) Danckwerth sagt in seiner Landesbeschreibung, S .  157: „Es (Fehmarn)
hat keine Moratzen, auch nur ein Holtzlein, Staberholtz geheissen. hegt demnach rem 
ander Wild als nur Hasen."
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Verbindung zwischen Fehmarn und Holstein in Zusammenhang gebracht. 
Der nordostliche Auslaufer Holsteins, das Grohenbroder Feld, ist eben- 
falls fast ganz von dem ubrigen Wagrien abgetrennt, und eine grohere 
Sturm fluth mare vielleicht im Stande, dieses Feld in eine wirkliche Jnsel 
umzuwandeln, da die beiderseitigen Binnengewasser die schmale Land- 
verbindung mit Holstein derart einengen, dah sie bei Hochwasser uber- 
schwemmt wird. Bei den Baggerarbeiten zur Vertiefung der zu den Hafen 
in Heiligenhafen, Orth und Burgstaaken fuhrenden Fahrrinnen wurden 
mit dem Schlamme Eichenstamme, Nusfe und Hirschgeweihe zu Tage ge- 
fordert, ein sicherer Beweis dafur, dah hier einst viel Land verloren 
ging. Wie der Volksmund zu erzahlen weih, soll der Fehmanrsund fruher 
so schmal und seicht gewesen sein, dah m an, auf einen im Masser 
liegenden Pferdekopf tretend, trockenen Fuhes von Holstein nach Fehmarn 
gelangte; ebenso weih die Sage zu berichten, dah man fruher zu Fuh 
von Weihenhaus i. H. nach Flugge a. F. kommen konnte. Ueber die 
Zeit der Abtrennung Fehmarns von Holstein bemerkt v r .  v. Maack* **)): 
„Der Durchbruch der schmalen Landenge muh aber schon sehr fruhe in 
vorslavischer Zeit erfolgt sein; denn der Name des am Fehmarnsunde 
gelegenen Dorfes Grohenbrode —  vom slav. drock^, die Furth —  beweist, 
dah in der Slavenzeit bereits eine schmale Wasserstrahe hier bestanden." 
Hing Fehmarn ehedem mit Holsteins Nordostspitze zusammen, so durften 
die Ueberreste dieser Vereinigung in den vor Heiligenhafen und Lemken- 
hafen a. F . liegenden kleinen Eilanden zu suchen sein?*)

Ackerbau und Viehzucht maren von jeher die Haupteinnahmequellen 
der Jnsel. Schon der um 1076 schreibende Kirchenhistoriker Adam von 
Bremen ruhmt den Reichthum der Jnsel an Feldfruchten, und nach 
Heinrich Rantzaus Bericht war der auf Fehmarn angebaute Weizen 
megen seiner Schwere einst so begehrt, dah er nach Frankreich, Spanien 
und Ita lien  ausgefuhrt und dort sehr theuer verkauft wurde. Der

*) S .  Or. v. Maack: D as urgeschichtliche schleswig-holsteinische Land, S .  28.
**) Eine auf Fehmarn verbreitete Sage berichtet, ein Eichhornchen håbe einst, 

Von Baum zu Baum springend und ohne den Erdboden zu beruhren, von Putt- 
garden a. F . nach S iggen i. H. gelangen konnen.



sette, marschahnliche ^honboden der Jnsel gestattet neben dem Weizenban 
auch den Anbau des Rapses und der Gerste; Roggen, Hafer und 
Kartoffeln eignen sich dagegen hauptsachlich nur fur die hoher liegenden 
Aecker und die ehemaligen Gemeindeweiden.

Nach einer Mittheilung Heinrich Rantzaus hatte die Jnsel Fehmarn 
im Anfange des 17. Jahrhunderts auch einigen Seehandel und beschaftigte 
gegen 50 eigene Schiffe. Am Schluffe des vorigen Jahrhunderts hatte 
sich die Zahl der auf Fehmarn beheimatheten Schiffe bereits so sehr 
vermindert, dah auf den sammtlichen dortigen Seefahrzeugen nur eine 
Bemannung von 38 Kopfen gezahlt wurde.

Von der noch am Schluffe des vorigen Jahrhunderts auf Fehmarn 
allgemein verbreiteten Wollindustrie, die einst einen grohen Theil der 
fehmarnschen Arbeiterbevolkerung beschaftigte, findet sich dort jetzt keine 
S p u r mehr. Nach einer von Otte mitgetheilten Tabelle wurden in den 
Jahren 1789— 91 von Fehmarn 7031 P a a r  Strumpfe (Hasen) im 
Werthe von 1260 R thlrn. ausgefuhrt.

Die Fischerei stand einst auf Fehmarn in recht hoher Bliithe; 
hatten doch fruher die Fischer in Burg ihr eigenes Amt und auf dem 
Burger Markte eine Fischbank, auf der die Erzeugnisse des Fischfanges 
zum Verkaufe ausgestellt wurden. Gegenwartig liegt die Fischerei auf 
Fehmarn fast ganz danieder; nur in Burgstaaken, B u rg , Orth, 
Wulfen und Lemkenhafen wohnen noch einige menige Fischer, die aber 
zum Theil ihr Fischerei-Gewerbe nur als Nebenbeschaftigung treiben. 
Eine Hebung dieses Erwerbszweiges sollte mit allen M itteln angestrebt 
werden und wurde gewih fur den Wohlstand der Jnsulaner von 
nicht zu unterschatzendem Vortheile sein. Bei richtiger Handhabe der 
Fischerei durften lohnende Ertrage derselben in sichere Aussicht gestellt 
werden. Die an den fehmarnschen Kusten hauptsachlich vorkommenden 
Seefische sind: Aal, Dorsch, Hering, Steinbutt, Goldbutt, Hornhecht 
u. s. w. Die aus den nordlichen Gewassern kommenden Vollheringe, 
die sich zwischen Langeland, Laaland, Falster und Fehmarn sammeln, 
haben hauptsachlich bei letzterer Jnsel ihre Laichplatze. F u r den Fischfang



mit Treibnetzen, wie er erst besonders lohnend wird, wurde die Errichtung 
eines Bootshafens, der auch gegebenenfalls als Nothhafen dienen konnte, 
an der Nord- oder Nordwestkuste Fehmarns von hervorragender Be- 
deutung sein, wie andernfalls fur die Verwerthung der Fischereiproducte 
der Ausbau der Eisenbahn von Oldenburg nach dem Fehmarnsunde 
von Wichtigkeit ware.

Die Jnsel Fehmarn gehort zu denjenigen Gegenden Schleswig- 
Holsteins, die am dichtesten bevolkert sind. Heinrich Rantzau schatzt 
bereits zu seiner Zeit die Zahl der Bewohner Fehmarns auf 5000. Jm  
Anfange des vorigen Jahrhunderts scheint eine Abnahme der Einwohner- 
zahl eingetreten zu sein; von der M itte des vorigen Jahrhunderts an 
bis zum Jahre  1880 hat sich aber die Jnselbevolkerung stetig vermehrt, 
sicherlich wie die folgenden Zahlen darthun:

1769: 7063 Einwohner
1803: 7626
1854: 8590 //
1880: 10458 //
1885: 9916 //

Auch die S tad t Burg a. F . hat in den letzten hundert Jahren
eine stets fortschreitende Vermehrung der Volkszahl aufzuweisen gehabt;
hatte dieser O rt doch

1769: 1430 Einwohner
1803: 1463
1835: 1673
1840: 1746 ,/
1845: 1811 ,/
1858: 2297
1871: 2443 ,/
1875: 2696 //
1880: 2962 //
1885: 2849 //

Erst im letzten Jahrzehnt ist wiederum ein geringes Zuruckgeyen
der stadtischen Emwohnerschast festgestellt worden.



Die Jnsel Fehmarn besteht aus zwei fast vollig getrennten 
Communen, der S tad t Burg und der Landschaft Fehm arn; letztere zahlt 
40 Dorfer und einige Gutsbezirke (Catharinenhof, Staberhof, Flugge 
und Wallnau) und wird in kirchlicher Beziehung in vier Kirchspiele 
(Osterkirchspiel, Norderkirchspiel, Suderkirchspiel, auch das mittelste Kirch- 
spiel genanut, und Westerkirchspiel) eingetheilt; hinsichtlich der communalen 
Angelegenheiten giebt es aber nur drei Kirchspiele, da Norder- und 
Osterkirchspiel zu einer einzigen Commune combinirt sind.

S eit dem 22. September 1867 bildet die Jnsel Fehmarn einen 
Theil des Kreises Oldenburg.



I .

Die Wenden auf Fehmarn. — Waldemars Erdbuch. — Die 
marnschen Dorfer, ihre Anlage und ihre Namen. —  Grundung

Stadt Burg. — Kolonisiruug Fehmarns. 
1076— 1241 nach Chr.

feh-
der

„Jedes tider die erste Rohheit sich erhebende Bolk 
driickl je nach dem Stande seiner Bildung dem Lande, 
worin es tangere Zeit verweilt, gewisse sichtbare characte- 
ristische Kennzeichen seines dortigen Wohnens auf, welche 
auch dann noch, wenn es langst aus der Zahl der Ledenden 
verschwunden ist, ein unverdachtiges und gewichtiges 
Zeugnih seines ehemaligen S e in s  ablegen."

P a u l  J o s e p h  S c h a f a r i k  
in den „Slavischen Alterthumern", herausgegeben von

H. Wuttke, Bd. 1. S .  8.

Die Jnsel Fehm arn gehort in ihren vorgeschichtlichen Alterthumern 
vorwiegend der altesten Kulturperiode an , in welcher S te in  den S to ff 
fur die Herstellung der menschlichen Waffen und Gerathschaften bildete. 
Die archaologische Bedeutung der Jnsel fur die Steinzeit beruht haupt- 
sachlich auf der grohen Menge der hier gefundenen, von Menschenhand 
gebildeten Gegenstande; aber auch die Verfchiedenheit der Form en zeigt 
eine ziemliche Reichhaltigkeit. Die auf Fehm arn ehedem zahlreich vor- 
handenen Dolmen und G raber der Steinzeit, Steinkisten genannt, sind im 
Lanse der Jah re  grohtentheils zerstort worden; nur bei Catharinenhof, 
S taberdorf und Albertsdorf befinden sich noch einige wohlerhaltene, aus 
machtigen Steinplatten aufgesetzte Riesengraber*). Bei Johannisberg a. F .

*) Ueber Steinaltergraber auf Fehmarn vergl. unsere, von der Berliner 
anthropologrschen Gesellschaft unter dem 15. Marz 1884 veroffentlichten Mittheilnngen.



wurden 1871 Abfalle von den Mahlzeiten der altesten Bewohner, sog. 
Kjokkenmoddinge, und Spuren von Hohlenwohnungen*) entdeckt, die 
damals von fachmannischer Seite eingehend untersucht wurden und als 
ein Zeugnitz angesehen werden tonnen fur die Besiedelung der Jnsel durch 
dasselbe Volt, vermnthlich finnischen Stammes, das einst uber den ganzen 
Norden Europas verbreitet gewesen zu sein scheint.

Die alteste Geschichte der Jnsel Fehmarn ist sehr dunkel. Ob sie 
das Phabirannm  des Geographen Ptolom aus, oder ob sie die Nerthus- oder 
Herthainsel**) des Tacitus sei, wird wohl schwerlich zu erweisen sein; 
ebenso bleibt es unentschieden, ob sie ehemals von den Jmbern (Umbern, 
Im bern , Ambronen, Amronen) besiedelt war oder von irgend einer 
anderen Volkerschaft des Alterthums. Wie der P farrherr Helmold zu 
Bosau am Ploner See in seiner Slavenchronik erwahnt, war die Jnsel 
Fehmarn um 1170 von slavischen Wenden bewohnt. Jm  4. Jahrhundert 
kamen die Slaven, wie behauptet wird, bis zur Oder und erreichten 
etwa im 6. Jahrhundert nach Zusammenbruch des Hunnenreiches die 
Kusten der Ostsee. Wahrscheinlich hing die Wanderung der Angeln und 
Sachsen von Nordalbingien nach Britannien (449) mit dieser gewaltigen
Ausdehnung des Slaventhums zusammen.

Von der M itte des 6. Jahrhunderts an wird germanischer Volker- 
schaften in den Elblanden seitens gleichzeitiger Schriftsteller nicht mehr 
gedacht. W ann die Slaven in Ostholstein und auf Fehmarn Wohnsitze 
erwarben, ist nicht ausgemacht; nur soviel ist gewist, dast sie (die Slaven) 
im Jahre 798 dnrch einen Sieg auf dem Heiligenfelde (Sventipole) bei 
Bornhoved unter ihrem Fursten Drazko oder Thrasiko freien Eingang 
in Holstein erzwangen und darauf bis an das Land der Angeln vor- 
drangen. Die Ortsnamen Slabbenhagen (Danschenhagen) und Windebye 
scheinen anzudeuten, dast die S laven selbst noch im danischen Wohld und 
in der Umgegend von Eckernforde sesthaft waren.

*) S .  H. Handelmann: „Moderlager und Hohlenwohnungen bei Johannis-
berg a. F." Zeitschrift der Gesellschaft fur schleswig-holst. Geschichte, Bd. III, 
Heft 1. S .  35 ff.

**) S .  Barths Hertha (Augsburg 1828. tz 12, S .  1 7 - 1 9 ) .  sowie: Pfeifers 
Germania, Vierteljahrsschrist fur deutsche Alterthumskunde, Bd. IV , S - 385 414,



Nur wenige Jah re  nach 798, etwa 808, machte der damsche Kontg 
Godofried im Einverstandnisse mit mehreren unzufriedenen Slaven einen 
Kriegszug gegen Drazko, vertrieb ihn, lieh den slavischen Fursten 
Godeljub enthaupten und die abodritische Handelsstadt Nerie (Rarog) 
zerstoren. M it reicher Bente beladen, kehrte er heim.

Die auf Fehmarn und in Ostholstein angesiedelten Slaven gehorten 
zu dem ausgebreiteten slavischen Stamme der Polaben, d. i. Elbanwohner, 
der die drei Volkerschaften der Lutizer, Sorben und Bodrizer umfahte. 
Letztere wohnten in Mecklenburg und Holstein und zerfielen wieder in 
acht kleinere Volksstamme, von denen die W agner und Membraner in 
den nachfolgenden Erorterungen eingehender berucksichtigt werden sollen. 
Wegen ihrer Tapferkeit im Kriege maren die Bodrizer von allen slavischen 
Volkerschaften besonders gefurchtet: sie wurden auch Abotriden, Abodriten, 
und Obotriten genannt und hatten 53 Stadte unter eigenen Fursten. 
Die Slaven wohnten namlich ehemals nicht allein in D orfern, sondern 
auch in Stadten und in befestigten B urgen; letztere nannten sie Zrach 
jetzt sr verschoben). Jh re  volkreichen Stadte an der Ostsee maren 
freilich meistens nur von Holz oder Flechtwerk erbaut, nichtsdestoweniger 
maren sie hausig mit Erdmallen, Graden und Pallisadenreihen umgeben 
und mit Thoren versehen. Die slavischen Burgen maren nicht wie die 
Burgen der Germanen auf Berggipfeln erbaut, sondern in unzugangliche 
Walder, haufiger aber noch in Rohrsumpfe und Gemasser verlegt; in 
einem derartigen Sumpfe umgrenzten sie wohl, gewohnlich auf einem 
Sandhugel, eine runde oder viereckige Landflache mit einem Graden und 
hauften das ausgehobene Erdreich in Form eines M alles auf, den sie dann 
mit Pfahlen und Valken feststampften. Ein in einer Oeffnung des M alles 
eirichtetes Thor und eine uber den Graden gelegte holzerne Brncke ver- 
vollstandigten die befestigte Anlage. Einer Tradition zufolge soll, wie A. H. 
Lackmann in seinem „Bemeis, dah die In su l Femern von jeher ein gantz 
besonderes Land gewesen", S .  7, bemerkt, im Osterkirchspiel bei Bannes- 
dorf im Westen eine S tadt, Namens Vezen, von den Slaven errichtet 
worden sein, und unweit Preesen gegen Norden ein Schlotz gestanden haben, 
movon der Platz, einer verfallenen Schanze ahnlich, die Oldeborg heiht.



linier den Stadien der W agner werden S targard  (Oldenburg), 
Bukowec (Liibeck), P lona (Ploen), Utin (Eutin) und Lutilinburg (Liitjen- 
burg) besonders erwahnt. Der Domscholaster Adam von Bremen nennt 
die in Ostholstein und in das Land der Varmer vorgeschobenen Slaven 
W aigri oder W agn, Helmold W agiri und ihr Land W agria, Saxo 
W agrii, Widukind W aari. D as Land der Fembraner oder der feh- 
marnschen Bodrizer wird von Adam von Bremen mit Fembre oder 
Jm bria bezeichnet; so wird die Jnsel auch stets von danischen Chronisten 
und Chronikanten genannt; in der lateinischen Kirchensprache fiihrt sie 
den Namen Ambrie oder Ambria. Helmold, der in der Nahe Fehmarns 
ledte, andert den Namen Fembre in Vemere, slav. vonaorss *) d. i. im 
Meere, und trifft damit wohl das Richtige. Wagrien, das den Danen 
sehr fruhe tributpflichtig war, wurde von dresen mit dem Namen W anland, 
d. i. Wendland, belegt, welcher Name wahrscheinlich auch einst fur 
Fehmarn im Gebrauche war. Wulfstan, ein Deutscher, dessen Heimath 
unbekannt ist, machte namlich vor 890 eine Seereise von Schleswig nach 
T rus in P reuhen ; von dieser Reise berichtet er, dah er bei seiner Hin- 
fahrt Laaland zur Linken, dagegen Veonodland, d. i. Wendland, zu seiner 
Rechten gehabt hade. Hier ist selbstverstandlich unter Veonodland neden 
anderen von Wenden bewohnten Kustenstrichen auch Fehmarn zu verstehen.

Als Seerauber waren die auf Fehmarn ansassigen Bodrizer sehr 
gefurchtet, und die Belegenheit ihrer Jnsel an der Seehandelsstrahe nach 
den Kaufstadten Hadeby oder Hethabye und S targard  —  uber S targard  
wurde ehemals der Hauptverkehr von Holstein nach den danischen Jnseln 
und zuruck vermittelt —  mag diesem Treiben noch mehr Vorschub geleistet 
haben. Von Hadeby gingen auch schon in fruhester Zeit die Handels- 
schiffe langs der holsteinischen Kuste in kurzen Tagesfahrten nach dem 
wagrischen S targard  und dann weiter nach Rethra, der im Alterthume 
hochberuhmten, mitten im Masser belegenen Hauptstadt der Retharier, 
und nach dem um 1043 zerstorten Vineta. Von Vineta fuhrte dann
wohl ein Handelsweg uber Land nach Gedanie (Danzig) und Ostrogard, 
dem spateren Nowgorod.

*) Ableitung von I .  N . Schmidt.



Alle Gefangenen, die man sonst wohl in die Sklaverei verkaufte, 
wurden von den fehmarnschen Wenden erschlagen; der um 1076 schreibende 
Chronist Adam von Bremen berichtet daruber: „Diese Jnsel (Fehmarn) 
ist voll von Seeraubern und den blutigsten Banditen, die keinen ver- 
schonen, der hinuberfahrt; denn alle, die andere zu verkaufen pflegen, 
erschlagen sie." Offenbar denkt Helmold an diese Bemerkung des Adam, 
wenn er in seiner Slavenchronik sagt: „Die, welche von Danemark nach 
dem Slavenlande hinuber wollten, hatten jetzt (gegen 1170) einen sicheren 
Weg, den nunmehr, da alle Hindernisse beseitigt und die Seerauber aus 
dem Wege geraumt waren, Weiber und Kinder zurucklegten."

Jm  Allgemeinen waren die Bodrizer sonst kernige, freiheitliebende 
Slaven, die keineswegs aus rohen Barbaren bestanden. Leider ist sast 
sede S p u r dieses intelligenten Bolkes bei uns ausgeloscht: seine Weberei, 
sein Flachsbau und seine Spindel sind ganzlich verschwunden, sein Haken 
ist allenthalben durch den Pflug verdrangt. Bei allem Kriegsmuthe 
huldigten die Bodrizer doch auch dem Ackerbau, dieser stillen Kunst des 
Friedens. Wohnhauser und D orfer, wie auch die ersten christlichen 
Kirchen, verlegten sie wohl mit Vorliebe in die offene F lur. I n  der 
Fehde kampsten sie lieder zur See als aus dem Lande. Die Kuhnheit 
und Gewandtheit der Slaven als Seesahrer demerkt man schon sehr 
friihe in der Geschichte: im 6. Jahrhundert waren es slavische Volker- 
schaften, die fur die Griechen und Avaren Schiffe bauten, und im 7. 
Jahrhundert wird slavischer Seerauber Erwahnung gethan, die mit ihren 
Schiffen das griechische und adriatische Meer unsicher machten.

D as Ausland zu befehden, galt uberhaupt bei den Wenden fur 
ein Vorrecht der kampflustigen Junglinge. Jh re  Kusten waren voller 
Lauerhasen und Schlupswinkel, von wo aus sie die nichts ahnenden 
gegnerischen Flotten uberfielen und plunderten. Durchzog ein uber- 
machtiger Feind das wendische Gebiet mit Krieg, so verscharrten die 
Wenden ihre Kostbarkeiten und ihr Getreide in Gruben, ihre Weiber und 
Kinder aber fuhrten sie in die befestigten Platze oder, falls diese nicht 
zu erreichen waren, in die dichten Walder, wo sie dem Spaherauge des 
Gegners meistens entgingen. Fischerei, Gewerbe und Handel standen



auch bei diesem Volke in nicht geringer Bluthe. Keinen Durftigett, 
keinen Bettler sah man bei den Wenden; denn wurde einer in ihrer 
Mitte durch Krankheit oder Verwundung erwerbsunfahig, so maren seine 
nachsten Erben gehalten, sich seiner anzunehmen und ihn zn ernahren. 
Die Vaterlandsliebe der Wenden wird sehr geruhmt; fur das Vaterland 
zu sterben, war bei ihnen ein hoher Rnhm, bei den Sinnbildern der 
Heimath, bei den Hainen, Fluren, Qnellen und Felsen zu schworen, ein 
heiliger Brauch. Hochbetagte M anner und Weiber gaben sich wohl zu- 
weilen selbst den Tod, nur um nicht in ihrer Hulflosigkeit ihren Ange- 
horigen beschwerlich zu fallen, ja, Kinder sollen sogar in vereinzelten 
Fallen ihre Eltern wahrend der Zeit einer Familienlast getodtet und 
begraben haben?) Auch dieses Volk war in Kasten eingetheilt und 
forderte bei den Eheschlietzungen die Gleichheit der Stande. Der heilige 
Bonifacius, der mit Erlaubnih des frankischen M ajordomus zahlreiche 
slavische Anbauer als sog. Bargilden, d. i. Kirchenzinsleute, in Mittel- 
deutschland ansiedelte, ruhmt 745 in einem Briefe an den angelsachsischen 
Konig Ethibald die eheliche Treue der slavischen Weiber. Helmold, der 
im l 2. Jahrhundert mit dem Bischofe Gerold nach S targard  kam, weitz 
nicht genug seine gastliche Aufnahme im Slavenlande zu ruhmen; „da", 
schreibt er, „håbe ich durch eigene Erfahrung kennen gelernt, mas ich 
vorher nur von Horensagen wutzte, datz kein Volk, mas Gastlichkeit an- 
langt, ehrenwerther ist, als die S laven ; denn in Bewirthung der Gaste 
sind alle eines S innes und gleich eifrig, so datz niemand um gastliche 
Aufnahme zu bitten braucht." Herrschsucht und blinder Bekehrungswahn 
niogen auch in Ostholstein und auf Fehmarn ihr Theil zur Unterdruckung 
des abodritischen Stam m es beigetragen haben.

c ,  ̂ lsnfltte fcheint sich bei den Wenden lange erhalten zu haben, wie
folgender Vorfall beweist. I m  Jahre 1520 traf Lewin von der Schnlenburg,

,""^ssherr auf Hubbenau, im Spreewalde auf einige wendische Manner, die einen 
gebrechlrchen Greis rn das Dickicht des Waldes zerrten, um ihn dort zu todten, der 
wendychen Aufsassung getreu, datz man betagte, zur Arbeit untaugliche Angehorige 
aus dem Wege raumen diirfe. Auf Schulenburgs Frage: „Wohin mit dem G reis?"  
rrefen die W enden: „Zu Gott, zu GottI" Schnlenburg befreite den Greis, der ihm
i^ann noch mehrere Jahre als Thorwart diente. — Von den auf Nugen wohnenden

aven meldetHermold, datz sie kranke und betagte Stammesangehorige mit ruhrender 
Sorgfalt unterstutzten und pflegten. »  ̂ ^



Schon der Domscholaster Adam von Bremen bemerkt 1076 in 
seiner hamburgischen Kirchengeschichte, datz Fehmarn zu den sieben bei 
Fuhnen belegenen danischen Jnseln gehore, woraus gefolgert werden 
durfte, datz Fehmarn, ebenso wie einst Wagrien, bereits damals, wenig- 
stens nominell, der danischen Herrschaft unterworfen war. Den Reich- 
thum der Jnsel Fehmarn an Getreide und anderen Feldfruchten glaubt 
der Kirchenhistoriker an derselben Stelle ebenfalls nicht verschweigen zn 
durfen. Ueber die slavischen Bewohner Fehmarns sagt der alte Bremer, 
datz sie sich trotz ihrer Seerauberei der Einfuhrung des Christenthums 
gegenuber empsanglich gezeigt hatten: alle waren bereits mit dem Ehren- 
namen „Christen" geschmnckt.

Um 952 grundete der deutsche Kaiser Otto der Grotze in S targard  
oder Oldenburg ein Bisthum, welches er dem Metropoliten von Hamburg- 
Bremen unterordnete. Die von den Wagrier-Wenden damals an Marco, 
den ersten Bischof von Oldenburg, abgelieferten jahrlichen Zehnten be
standen fur jeden Pflug Landes in einem Maatz Korn, vierzig Bundeln 
Flachs und zwolf Pfennigen reinen S ilbers, wogegen die in Wagrien 
eingewanderten sachsischen Kolonisten fur jeden Pflug nur „sechs kleine 
Maatze" Getreide an die Geistlichkeit steuerten, welche Abgabe spater 
auf Vrangen des Bischofs Gerold anf sechs Hemmete oder Himten 
Weizen und acht Hemmete Haser fur jede Huse erhoht wurde. D as 
Bisthum Oldenburg mutzte aus M angel an Einkunften bald aufgegeben 
werden, nachdem im Jah re  1022 die slavischen Hauptlinge vergeblich zur 
Zahlung der Zehnten an die Geistlichen aufgefordert worden waren, 
und Erzbischof Adalbert von Bremen mehrere Jah re  spater eine Drei- 
theilung (Wagrien, Obotritien und Polabien) des Slavenbisthum s vor- 
genommen hatte.

Es ist anzunehmen, datz die Jnsel Fehmarn zuerst einen, wenn 
auch nur wenig oder fast garnicht christianisirten Bestandtheil des Bis- 
thums Oldenburg bildete; seit dem Jahre  1022 anderte sich aber dieses 
Verhaltnitz. I n  diesem Jahre  kam unter Knut dem Grotzen das Bisthum 
Odense auf Fuhnen zu Stande, dem die Jnsel Fehmarn mit Alsen und 
Arro in geistlicher Beziehung bis zur Reformation untergeordnet blieb.



Die Zngehorigkeit Fehmarns zum Bisthume Odense macht es wahr- 
scheinlich, datz diese Jnsel einst, ebenso wie Rugen, von Danemark aus 
fur das Christenthum gewonnen wurde. I n  zahlreichen alteren Urkunden 
wird Fehmarn als ,,^ m d ria  Otttioiii6ri8i8 610666818", d. i. Fehmarn 
des S tifts  Odense, bezeichnet. Westphalen wollte dieses irrthumlich als 
„ ^ in d r ia  Lutiii6ii8i8 610666818" denten: Odense hieh aber ehedem 
„O ttonia" oder ,,O tttionia".

D as Bisthum Odense hatte kein Domkapitel: Fehmarn bildete ein 
Archidiaconat fur sich, welches auch schon daraus erhellt, datz einer der 
drei Kirchherren des Landes, und zwar meistens der zu Burg*), in der 
Folge mehrfach als Prapositus, Archidiaconus und Generalofficial des 
Bischofs von Odense Erwahnung findet.

Jm  Jahre  1105, nachdem die Macht der Wenden schon seit langerer 
Zeit in 's  Manken und Hinsiechen gekommen war, wurde der alte Rugier- 
furst Kruko oder Kruto, der die Lutizer und Bodrizer unterworfen hatte, 
bei einem Gelage in P lona getodtet; die M order hatten im Einver- 
standnisse mit S lavina, der jungen Gemahlin des greisen Herrschers, 
gehandelt. Seine Nachfolger in der Regierung waren nach einander 
Heinrich, Zwentepulk und Knut Laward, welch letzterer im Jahre 1131 
zu Ringsted aus Seeland sein Leben unter den Hånden neidischer An- 
verwandten aushauchte. Sow ohl Heinrich als Knut Laward suchten 
bereits das Christenthum in Wagrien einzufuhren und mufiten deshalb 
die deutsche Einwanderung fordern.

Knut Lawards Nachfolger in Wagrien und Polabien wurde 
Pribislaw , der im Jah re  1138 durch Heinrich von Badewide aus dem

*) 1514 war der Pfarrer Jakob van der Wettering zu Landkirchen ju d ex  
loei ordinarins. Unter den fehmarnschen Dorfern wird um 1231 auch eine v illa  
kpisoopi, das heutige Bisdorf, erwahnt, dessen Gemarkung aus 30 Haken angegeben, 
und dessen Besitzer unter die Lehnsleute (IioM inss) des danischen Konigs gerechnet 
wird. Nach diesem Landmaahe zu urtheilen, muh das Dorf einst von Wenden be- 
wohnt gewesen sein, fur welche Annahme auch die ganze Antage des Dorfes spricht. 
S ein  Name, auch discN opestorp, beweist, dah es zu den Einkiinften desjenigen 
Bisthum s gehorte, in dessen Diocese die Jnsel Fehmarn lag. D ie Bischofe besatzen 
m jenen Zeiten ost zahlreiche Hose und Dorfer. in welchen sie sich wohl zuweilen 
wegen der Jagd aufhielten. D as Kloster Esrom, angelegt 1150 durch den Bischof 
Eskild, hatte auch aus Fehmarn ein geistliches Lehn, wie aus einem Beschirmungs- 
bnef des danischen Konigs Erich Plogpenning vom Jahre 1249 hervorgeht.



Hause Orlamunde besiegt ward. Als bei dieser Gelegenheit Heinrich 
von Badewide, der die Partei der Hohenstaufen im Kampfe derselben 
mit dem Herzoge Heinrich dem Stolzen von Sachsen vertrat, ganz 
Wagrien in eine Einode verwandelte, kam er auch an den Fehmarnsund; 
hier endete sein Siegeslauf, der an Heroismus und B arbarism us in der 
Geschichte unseres Landes seines Gleichen sucht.

Schrecklich wuthete damals das Schwert des Siegers im ganzen 
Wendlande. Die nordelbische Sassenchronik berichtet daruber: „He
(Heinrich von Badewide) reisede myd sineme here in de Wagerwende
unde slogen se in ener groten P la g e .---------- S e  brenden alle wendesche
dorpe, alle huse, alle schunen, alle spiker, alle timmer, und bles in alle 
Wagerlande nicht en stock stande unuorbrant, sunder de slote, de bewaret 
weren myd luden unde myd were." S o  wurde die Macht des Wenden- 
thnms in Wagrien fur immer gebrochen. Es ist wahrscheinlich, dah 
damals zahlreiche wagrische Bodrizer uber den Fehmarnsund nach der 
Jnsel Fehmarn fluchteten, um hier bei ihren Stammesgenossen Schutz 
zu suchen und den unerhorten Grauelscenen des Grafen Heinrich von 
Badewide, der Creatur des Markgrafen Albrecht des Baren, zu entgehen. 
Die enge Wasserstrahe zwischen Holstein und Fehmarn konnte den see- 
kundigen M annern kein Hindernih sein. Der G raf wagte damals nicht, 
das Schicksal seiner Krieger dem Meere anzuvertrauen und die Jnsel 
Fehmarn anzugreifen; im folgenden Jah re  muhte er auch dem Grafen 
Adolf H. aus dem Hause Schauenburg, dem grohen Kolonisator 
W agriens, weichen, der den jenem Blutbade entronnenen Wenden die 
Nord- und Ostkuste W agriens, also auch Fehmarn, uberlieh. Helmold 
erzahlt ausdrucklich, dah die nordostliche Ecke Holsteins den Wenden 
verblieb, und da er selbst sagt, dah eine slavische Bevolkerung aus Feh
marn wohnte, so kann es nicht in Zweifel gezogen werden, dah auch 
Fehmarn dem Schicksale W agriens solgte und unter den Grafen Adolf 
kam. Damit wurde Wagrien-Fehmarn ein Theil Holsteins und zugleich 
ein Lehn des Sachsenherzogs Heinrich des Lowen (Heinrich der Stolze 
war schon im October 1139 gestorben). Wie wir weiter unten sehen 
werden, wohnte um 1231 bereits ein vorwiegend sachsischer Volksstamm



auf Fehmarn. Weil dort sachsische Kolonisten einwanderten, wird auch 
diese Jnsel zur Zeit der Besiedelung unter sachsischer Herrschaft gewesen 
sein, und dieses geschah zweifellos unter Adolf II., der bekanntlich seine 
Sachsen aufforderte, die verlassenen und verodeten Tofte des entvolkerten 
Wendlandes zu beziehen.*) Ganz Slavien wurde damals in eine sachsische 
Kolonie verwandelt; selbst der Adel verlieh den mageren Heiderucken 
Holsteins, um neue Liegenschaften in der fruchtbaren ostholsteinischen 
Geest zu erwerben. Holsteiner, Westfalinger und Friesen machten sich 
zu Herren des Landes und die noch in der Umgegend von Oldenburg 
und Lutjenburg zuruckgebliebene wendische Bevolkerung zu Sklaven, deren 
emporende Behandlungsweise nur zu bald den ganzlichen Ruin dieses 
regen und strebsamen Volkes herbeifuhren nnchte. Diejenigen Wenden 
aber, die nach dem ganzlichen Unterliegen des slavischen Elements in dem 
Ringen mit dem Germanismus nicht in das Joch der Sklaverei wanderten, 
uberlieferten sich dem sachsischen Eroderer in Z ins und Dienstpflicht 
oder befleihigten sich der Rauberei zu Masser und zu Lande.

Unaufhaltsam breitete sich jetzt das Deutschthum in Wagrien aus, 
und so geschah es, dah die letzten Ueberreste der dortigen slavischen Ein- 
wohnerschaft und mit ihr die wendische Sprache bald ganz und gar 
verschwanden. Von Wagrien werden dann die sachsischen Kolonisten 
hinuber nach Fehmarn gegangen sein, angelockt durch die Fruchtbarkeit 
des fehmarnschen Bodens, und auch hier die slavischen Bewohner nach 
und nach verdrangt haben.

Adolf II. fiel 1164 bei Verchen auf einem Zuge gegen die Wenden; 
sein Sohn Adolf III . wurde nach einem fur ihn nnglucklichen Kriege 
von dem danischen Konige Knut V I. gefangen genommen und auf der 
Seeburg im nordlichen Seeland im Gewahrsam gehalten. Ganz Nord- 
albingien wurde damals von dem ubermachtigen Sieger erobert. 1202 
kam der Bruder des Konigs, der Herzog Waldemar, mit einem danischen

*) Vergl. F . H. W . S a r a u w : Versuch einer geschichtlichen Darslellung des 
politischen Verhaltuisses der Jnsel Fehmarn bis zum Jahre 1329. Neues staatsb. 
Magazin von Falck, Bd. II., S .  29— 60, sowie: Jahrbucher fur Landeskunde, 
Bd. IX , S .  367



nH  Heere nach Lubeck und unterwarf Holstein und Wagrien. E s ist von 
kig gleichzeitigen Schriftstellern zwar nicht ausdrucklich erwahnt, dah Walde- 
om mar damals auch Fehmarn eroberte, aber wie hatte es anders sein 
Los sollen! Datz er diese Jnsel besessen hat, geht unzweifelhaft aus dem 
M  Waldemarschen Erdbuch und aus einer Verkaufsurkunde aus dem Jahre  
'L I 1378 hervor*). Es ist schlechterdings nicht gut denkbar, dah Herzog 
M  Waldemar im Jahre 1202, als alle Kuftenlander der Ostsee sich dem 
iM  Willen des gewaltigen Fursten beugten, die Jnsel Fehmarn unbeachtet 

m in seinem Rucken gelassen hatte.
Noch in dem Jahre  1202 starb Knut V I., und Waldemar wurde 

slo als rex  Slavoruna anerkannt. Sein Verhaltnih zu der Jnsel Fehmarn 
lim wird in dem mehrfach erwahnten Waldemarschen Erdbuch naher be- 
>nal leuchtet.**)

D as Waldemarsche Erdbuch enthalt eine Zusammenstellung sammt- 
chil licher Besitzungen und Einkunfte der danischen Konige und zersallt in 4 
stT Theile: der erste Theil stammt aus dem Jah re  1231, der vierte und 
Hal letzte Theil scheint um 1254 unter dem danischen Konige Christoph I. ent- 
mst standen zu sein. Aller Wahrscheinlichkeit nach waren es danische Geistliche 
lun und Monche, die das Erdbuch anfertigten und zwar erst zu einer Zeit,
tzlo als Fehmarn nicht mehr der danischen Herrschaft unterworfen war.
o(§ D as Erdbuch gewahrt uns mancherlei Aufschlusse uber das Steuerwesen,
ZSu uber den Zustand der Landwirthschaft, uber die Verwaltung und Ver-
stvs fassung des danischen Reiches u. s. w. und ist daher eine Urkunde von 
chm nicht geringer Bedeutung.

Auch in die Verhaltnisse der Jnsel Fehmarn zur Zeit des danischen 
loK Konigs Waldemar II. verschafft das Erdbuch uns einige interessante 
niZ) Einblicke. Die sachsische, unter Adolf II. hervorgerufene Besiedelung 

Fehmarns hat bereits an Ausdehnung zugenommen, und schon ist eine

> ^ s c. V? S .  368 in R av it: D ie Jnsel Fehmarn, eine holsteinische Landschaft.
Jahrbucher fur Landeskunde der Herzogthumer. Bd. IX ., S .  357—418.

,  folgenden Ausfuhrungen iiber das Waldemarsche Erdbuch
grstt vergi. F. H. W. S a r a u w : Nachtrag zum Versnche einer geschichtlichen Darstelluna 

tzsd des polrtl,ch.-n Verhaltnisses der Jnsel Fehmarn. Renes staatsb. M agazin, Bd. IV .,

4
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ganze Anzahl fehmarnscher Dorser durch sachsische Anbauer bezogen; nur 
10 fehrnarnsche Dorfer werden noch ausschlietzlich von Wenden bewohnt, 
wahrend in mehreren sachsischen Dorfern noch vereinzelte wendische Be- 
sitzungen vorkommen. Der ganzliche Untergang des Slaventhums ist eben 
nur noch eine Frage der Zeit.

Die Seeraubereien und fortwahrenden burgerlichen Unruhen mogen 
damals, ebenso wie anderwarts, auch auf Fehmarn weite Gebiete wuste 
gemacht haben, die dann nebst den Allmenden, den Waldern und den 
unbebauten Strecken zn den koniglichen Tafelgutern geschlagen wurden. 
S o  mag es denn gekommen sein, datz Waldemar II. auf Fehmarn ein 
nicht unbedeutendes Grundeigenthum, Konungslef genannt, besatz*). D as 
Konungslef .war die Krondomane im Gegensatze zum xatrin ion inn i 
nrinsix is, dem Erbgute der regierenden Fam ilie, und diente zur Be- 
streitung der koniglichen Bedurfnisse. Ebenso wie auf Fehmarn lag auch 
auf Rugen, das durch den Bifchof Absalom von Roeskilde erobert worden 
war, viel altes Krongut der danischen Konige.

Nach einem altdanischen Rechtssatze gehorten alle Oedlandereien 
als Almiuning dem jeweiligen Konige, der ganz nach Gutdunken damit 
schalten konnte; ferner ging aller Landzuwachs an Meer- und Fluhufern 
ohne Weiteres in den Besitz des Landesherrn uber**). M it der grotzeren 
Ausbreitung des Christenthums begannen die Fursten, weite Flachen 
diefer wusten Landereien an Kirchen und Kloster zu vergeben, welche 
dann jene Gebiete wieder zur Bebauung und Nutzniehung verpachteten; 
auf diefe Weise entstanden die Lansten (Lanste — Landfate, islandisch 
landssti, Pachter) der Bischofe (Bisdorf), Kloster (Esrom) und Kirchen. 
Selbst die Stadte verfesteten wohl zuweilen einen Theil des Stadtfeldes; 
auch besatzen sie nicht felten Horige, Unfreie oder Laten. An die Laten 
erinnern die bei Burg vorkommenden Flurnamen Latenkamp und Latwiefe.

*) Im „liiver census Danme" heiht es, S . 49: „Has pertinent ad ILun- 
nunAslet: lotuin ^indrae, totuin Ro."

Daher mag es auch wohl gekommen sein, dah die grohe Stadtwiese bei 
Burg, die in alten Zeiten ein Binnengewasser war, nach der Trockenlegung in den 
Besitz des Landesfursten kam, der sie dann 1605 zugleich mil dem Meierseld 
verauherte.



S I

E s scheint dem danischen Konige Waldemar II. nrcht mehr moglich 
g gewesen zu sein, seine zahlreichen Reiterschaaren auf eigene Kosten zu 
S besolden; er belehnte daher einen Theil seiner Dienstmannen, um sie fur
li ihre Muhen schadlos zu halten, mit Landereien aus den eroberten Ge-
g bieten. Die so zur Austheilung gelangten koniglichen Lehen waren
rr meistens nicht erblich, sondern konnten jederzeit von dem Furslen zuriick-
g gezogen werden. Die koniglichen Tafelguter wnrden an die freigeborenen
) Grundsassen oder Adelbonden verliehen, geringere Grundstucke erhielten
j die Landboe oder Pachter. Letztere waren nur Halbbnrger, konnten in
? Danemark weder Sandm ann noch Navning werden, muhten aber, wenn
i  ̂ ihr Pflugbetrieb ausreichte, gleich dem Adelbonden Heerdienst leisten und 
 ̂ zur Landwehr beitragen. Durch eine derartige Austheilung der Lehen
> an die Dienstmannen oder Heermanner des Konigs wnrden selbstredend
> die Einkunfte aus den koniglichen Tafelgutern sehr herabgemindert.

Auch auf Fehmarn wnrden danische Heermanner mit koniglichen 
l Landereien belehnt. D as Erdbuch zahlt gegen 12 danische Lehnsmanner
l (tiomines) auf, die mit fehmarnschen Grundstucken bedacht wnrden. Diese
> Heermanner mogen theils Danen, theils Deutsche gewesen sein; selbst 

wendische Krieger dienten dem gewaltigen Waldemar. Es ist nun wenig 
wahrscheinlich, datz die vorerwahnten danischen Lehnsmanner sammtlich 
auf Fehmarn wohnten: ein Theil derselben mag wohl nur von dort 
seine Revennen bezogen haben, da es auch bei dem Lehnsadel und den 
Bonden damaliger Zeit haufig vorkam, dah sie die ihnen vom Konige 
zugetheilten ausgedehnten Landgiiter an Pachter verfesteten. Dah es 
Edelleute (Herremand) waren, geht aus dem vorgesetzten „dom iiius" 
hervor*).

Danemarks Ritter haben nun nicht die schon um 1231 vorhandenen 
zahlreichen fehmarnschen Ortschaften gegrundet, diese verdanken vielmehr

*) D ie Namen der unter Waldemar II. auf Fehmarn ansassigen danischen 
Lehnsmanner sind: Ova und dessen Bruder, Oddo und seine Bruder, die Siihne 
des Hido, Ducco, Hermann von Bastorp, der Bruder des Weneko, Petkr von 
Kallundborg, Henrik Skaerping. Willikinus, Johannes, Tucko Davidsen, Friedericus 
von Raueve. Diese Heermanner erhielten von dem Konige 59 Boole, 45 Pfluge und 
1 Huse; auherdem besah der Bischof von Fuhnen das Dorf B isdorf mit SO Pflugen 
als Lehn des Konigs.



ihre Entstehung der wendischen Bevolkerung, wie die noch jetzt deutlich 
erkennbare wendische Construction in der Anlage der fehmarnschen Dorfer 
genugsam beweist. Die meisten fehmarnschen Dorfer haben namlich noch 
die alte wendische V anart: sie sind nicht langlich, sondern hufeisenformig 
angelegt und ost sehr klem, haufig nur 6 —8 Gehofte enthaltend. Einen 
vollkommenen Kreis bildend, haben die Hauser sammtlich ihre Giebelseite 
dem freien Dorfplatze, dem sog. Ringe, zugekehrt, auf welchem sich Vieh- 
tranke und Dingstein befinden. Freilich ist jetzt haufig der innere Ring 
des Dorfes an die umwohnenden Gemeindeinteressenten zur Auftheilung 
gelangt und den einzelnen Gehoften zugelegt worden, die ihn dann ent- 
weder als Dungstelle, Hofraum oder als Gartennutzung verwenden. 
Abweichungen von dieser uralten wendischen Dorfanlage sind im Lanse 
der Jahrhunderte hauptsachlich dadurch veranlafit worden, dafi man Wege 
durch den inneren Ring legte und die Gebaude des Dorfes nach und 
nach bis an diese Wege vorschob. Dem aufmerksamen Beschauer fallt 
es aber gerade nicht schwer, die ursprungliche Form des Dorfes sofort 
zu erkennen. Etwaige dabei in der Hauserreihe vorgefundene Lucken 
denten auf eingegangene Gehofte hin. Der einzige enge Eingang des 
Dorfes ist nicht felten auch der einzige Ausgang. Am Eingange liegt 
gewohnlich eine kleine niedrige Kathe, die Hirtenkathe, die einst der Hirte 
bewohnte, der das zur Nachtzeit auf dem freien Dorfplatze lagernde 
Vieh der Gemeinde beaufsichtigte und auch wohl am Tage auf die Ge- 
meindeweiden trieb. Steinwalle schlosfen ehemals das ganze Dorf ein 
und machten es mit dem freien Dorfplatze, dem gemeinsamen Wirth- 
schaftshofe der Bewohner, zu einer befestigten Anlage, die bei etwaigen 
feindlichen Ueberfallen dem Vertheidiger manche Vortheile gewahrte. Es 
ist nicht unwahrscheinlich, dah diese fast allen fehmarnschen Dorfern eigen- 
thumliche Bauweise fur die dortigen Wenden wegen der allerseits offenen 
und daher einen gegnerischen Angriff sehr begunstigenden Lage der Jnsel 
zu einer besonderen Nothwendigkeit wurde.

Die danischen Lehnsmanner grundeten also die fehmarnschen Dorfer 
nicht; auch bleibt es unentschieden, auf welche Weise der danische Konig 
in den Besitz derselben gelangte. W ar die stattgehabte Erwerbung



sF Fehmarns durch Waldemar II. eine kriegerische und gewaltsame, wie
man anzunehmen geneigt ist, so ist es vielleicht nicht unwahrscheiMch, 
dah ein Theil der auf der Jnsel sehhaften wendischen und sachsischen 
Bevolkerung die Vertheidigung ihres Eilandes mit dem Leben buhen 

rm muhte. An gegenseitiger Feindseligkeit und Erbitterung zwischen Danen
au und Wenden fehlte es zu keiner Zeit; sagt doch schon Helmold uber das
lW Verhaltnih der beiden Volker zu einander: „Die Angriffe der Danen
Z6 beachten sie (die Wenden) garnicht, ja, sie halten es sogar fur eine Lust,

sich mit ihnen zu messen." D a mogen bei der Eroberung Fehmarns 
>m manche Gehofte und Dorfer wuste geworden sein, die dann von dem
06 danischen Konige in Besitz genommen und an diejenigen seiner Lehns-
m manner vergeben wurden, welche sich bei der Einnahme der Jnsel aus-
sg gezeichnet hatten. Wie dem auch sei: jede verbnrgte Nachricht sowohl
M uber den genauen Zeitpunkt der Besitzergreifung Fehmarns durch Walde-
m mar II., als auch uber die sich etwa dabei zugetragenen Einzelheiten
m mangelt, und daher entziehen sich alle mit dieser Begebenheit verknupften
N Nebenumstande einer jeglichen naheren Betrachtung.

Unter den mit fehmarnschen Landgutern belehnten danischen Heer- 
m mannern werden im Waldemarschen Erdbuche u. A. Henrik Skaerping,
P  Peter von Kallundborg, O va, der Bruder des Weneko und Tucko
T  Davidsen erwahnt. Dah das Dorf Hinrichsdorf (urspr. H asu rio
>8 86N 6rpiriA 8tIiorp  und v i l l a  U s n r ie i )  von Henrik Skaerping, der auf
F  Fehmarn 14 wendische Pfluge besah, den Namen erhielt, wird wohl
ol kaum bestritten werden konnen. Petersdorf (?6tliatzr8tlaorx>), dessen
G Gemarkung im Erdbuche mit 12 Hufen verzeichnet w ird, soll seinen
»b Namen von Peter von Kallundborg*) erhalten haben, der von Walde-
m mar II. mit 12 fehmarnschen Hufen —  wahrscheinlich den bei Petersdorf
il liegenden —  belehnt wurde. Wurde man diese Annahme zugeben, so konnte
l§ Avendorf (O ^vsritlaorx) nach O va, Wenkendorf (V ^aeriatzlLasQ tlaorx)

*) Suhm  erinnert bei diesem Namen an einen Peter Ebbeson aus Knardrup, 
z<j der um 1256 mit Tode abginq. — Auf einer vor dem Jahre 1552 entstandenen
ss feltenen Karte fuhrt Petersdorf den Namen „Pieterhoren" (Petershorn), welcher

Name sich auch aus spateren Eeekartru wiederfindet,



nach dem Bruder des Weneko und Vitzdorf (DavidM rorp) nach Tucko 
Davidsen benannt worden sein. v r .  Georg Haussen schreibt in seiner 
„Hiftorisch-statistischen Darstellung der Jnsel Fehmarn", S . 195, uber 
die fehmarnschen Dorfer: „S ie  gehorten dem Konige oder den adligen 
Lehnsmannern, von denen es damals nach Unterjochung der wendischen 
Bevolkerung auf Fehmarn wimmelte. Die Dorfer tragen meistens die 
Namen der ritterlichen Eigenthumer, z. B . v illa  I^n ieko iris , d. i. 
Lemkendorf, villa U sirriei, d. i. Hinrichsdorf, villa Kulloiiis, d. i. 
Sulsdorf, v illa  Oudonis, d. i. Kopendorf, v illa  Nieolai, d. i. Claus- 
dorf, v illa  Ooclssealei, das nicht mehr zu erkennen ist, wie mehrere 
andere D orfer; auch eine villa  6pi8eopi, jetzt B isdorf." Wollten wir 
die Zahl der hier aufgefuhrten und erklarten fehmarnschen Ortsnamen 
vervollstandigen, so ware Todendorf (Dodasutliorx) nicht das hochdeutsche 
Todtendorf —  das ware in der plattdeutschen Volkssprache Doden- 
dorf — , sondern die villa lo d o n is , d. i. das Dorf des Thode*), 
Bannesdorf (urspr. Loinlem aerstlioii)) das Dorf des Bundo oder 
Bondemer, Teschendorf (d'6886rQa6r8tliorp) das Dorf des Tessemer 
(Desimir), Westermarkelsdorf (N artoni8tliorp) das Dorf des M artin, 
Ostermarkelsdorf (NarlLolk8tliorx>) das Dorf des Markolf, Wulfen 
(1329: ^Vul^6r8tliorx) das Dorf des Wolwert oder Wulf u. s. w. —  
Schlagsdorf, einst 81avae8tliorp, ist das Dorf der Slaven, im Gegensatze 
zu Danfchendorf oder Da6N8lra6tlioii), dem Dorfe der Danen. Die 
Ortsnamen Landkirchen (Landeskrone), Strukkamp und Niendorf erklaren 
sich von selbst.

Ortsnamen wendischen Nrsprungs, die man leicht an den Endungen 
ow oder au, oh, owe, in, itz und nitz erkennt, sind auf Fehmarn sehr 
felten. Puttgarden, vormals kotK ardas, lettet Archiv-Rath Lisch ab vom 
wend. pod-^orod, d. i. unter oder an der B urg ; der Name des Dorfes 
wurde sich dann vielleicht auf eine ehemals am fog. Oldeborgs-Huk

*) Todendorf wird in alteren Urkunden auch nicht Todendorf. sondern Todes- 
dorf genannt. I m  Jahre 1392 wurden einer in der Aegidienkirche zu Lubeck ge- 
stifteten Vicarie Einkunfte aus der „V illa  Todesclorps in  torra Vnavria in  narootiia 
V annerstorxs" beigelegt.



>6 belegene wendische oder vorwendische Befestigung beziehen.
?) (Puttsee) und kras^niL (Preesen) sind ebenfalls wendische oder wendisirte
8 Form en; letzteren Namen hat man neuerdings mit dem wendischen d rer 
u und dem russischen derer^a, die Birke, in Verbindung gebracht.

Eine auffallende Erscheinung ist es, dasi mehrere fehmarnsche Dorfer, 
.z z. B . Landkirchen, Strukkamp, Lemkenhafen und Sartjendorf, im Walde-
n marschen Erdbuche garnicht genannt werden, und eine weitere Anzahl,
K z. B . HaortiiiirAZtlror^, DarAantiiorp, Hatatznia6r8t1>0ii), IltaeM rorp
u u. s. w., dort erwahnt wird, die hente nicht mehr existirt. Der erstere
§ Fall sindet wohl zum Theil darin seine Erklarung, dah einzelne Dorfer
s erst nach Abfassung des Erdbuchs entstanden sein mogen, wie vielleicht
? Landkirchen und Lemkenhafen. Der ganzliche M angel eines Landareals
I bei diesen beiden Ortschaften beweist, dah dieselben zu einer Zeit angelegt
II wurden, als bereits bestimmt abgegrenzte Gemarkungen auf Fehmarn
s vorhanden waren. Ebenso ist es andererseits sehr wohl moglich, dasi
3 einzelne der im Erdbuche aufgefuhrten, aber jetzt nicht mehr vorhandenen
?! Ortschaften im Lanse der Jahre  eingegangen sind. Manche Dorfer mogen
i in Kriegszeiten zerstort, in Pestzeiten ausgestorben oder aus irgend einer

anderen Ursache von den Besitzern niedergelegt sein. Die Flurnamen 
? Oldendorp bei Bisdorf und Oldeborg bei Puttgarden scheinen auf ein- 
z gegangene fehmarnsche Ortschaften hinzuweisen.

Als fernere Merkwurdigkeit soll hier nicht unerwahnt bleiben, dah 
z einzelne fehmarnsche Dorfer im Waldemarschen Erdbuche zweimal genannt
s sind; so z. B . wird Todendorf dort doppelt aufgefuhrt, das eine M al
r mit 4, das andere M al mit 12 Hufen; es wird also im 13. Jahrhnndert
 ̂ zwei Dorfer dieses Namens auf Fehmarn gegeben haben, von denen wohl

j das eine als slavisches, das andere dagegen als sachsisches Dorf ange- 
s sehen werden muh.

Die im Erdbuche angefuhrte Hufen- und Hakenzahl der einzelnen Ge- 
l meinden weist darauf hin, dah bereits 1231 abgegrenzte Dorfgemarkungen 
 ̂ auf Fehmarn eingerichtet waren. Als fehmarnsche Landmaasie kennt das
) Erdbuch den ir>an8U8 (vom lat. m aners, bleiben) und den nneri8 (Pflug,
. Haken): ersterer kommt in den sachsischen Dorfern vor und ist ursprunglich



der feste Wohnsitz eines Landwirths, versehen mit der zu seinem Unter- 
halte benothigten Landnutzung —  einer in der Nahe der Hausstatte zur 
privaten Verwendung bestimmten Landstache (Toft) und dem Antheile 
des Einzelnen an die gemeinschaftliche Feldmark der Ortschaft —  und 
mit den erforderlichen Gebauden fur Menschen und Vieh; letzterer findet 
sich nur in den slavischen Dorfern und wird auch wohl fchlechthin als 
Haken bezeichnet. M an nannte den Hakenpflug so von dem daran be- 
findlichen Haken, und eine Landstache, die zwei Pferde mit einem der- 
artigen Pfluge umackern konnten, fuhrte ebenfalls diesen Namen*).

Die Jnsel Fehmarn berichtigte ihre Abgaben an den Konig 
Waldemar II. in Korn; wie das Erdbuch meldet, nahmen die dortigen 
Hedungen um M artini (in Issto saneti N artin i) ihren Anfang. Wie 
hoch die koniglichen Kornintraden von Fehmarn waren, laht sich nicht 
mehr mit Sicherheit feststellen, obgleich das Erdbuch die Summe von 
84 naara und 4 p u n d  Korn angiebt. Nach C. F . Allen**) war eine 
M ark S a a t etwa 30 Tonnen Roggen oder 60 Tonnen Hafer. Auf 
Fehmarn werden aber schon dam als, ebenso wie es nach dem Walde- 
marschen Erdbuche auf den danischen Jnseln der Fall war, Weizen und 
Gerste vorherrschend gewesen sein. F . H. S arauw  theilt eine Berechnung 
des Professors H. M . Velschow mit, nach welcher eine Mark Korn gleich 
36 Tonnen Gerste und ein p u n d  Korn gleich 20 Schipp (2Vs Tonnen) 
ist; danach wurde sich die im Erdbuche angegebene fehmarnsche Kornsteuer 
auf etwa 3000 Tonnen Gerste belaufen. Es scheint uns aber kaum 
glaubhaft, dah die Jnsel Fehmarn unter den landwirthschaftlichen Ver- 
haltnissen damaliger Zeit eine derartige Abgabe zu leisten im Stande 
war. Im  ,,InI>6r 66N8U8 D aniae", S . 38, werden ubrigens die Ein- 
kunfte des danischen Konigs von Fehmarn auf 500 Mark lubische 
Denare geschatzt.

Die S tad t Burg war bereits zur Zeit der Abfassung des Erdbuchs

*) Helmold sa g t: „Der Schesfel heiht bei den S laven Curitce, und ein 
slavischer Pflug wird zu zwei Ochsen und ebensoviel Pferden'berechnet" und vorher: 
„Ein slavischer Pflug Landes ist soviel wie ein Paar Ochsen oder ein Pferd" (sie I).

**) Bergl. C. F . Allen r Geschichte des Konigreiches Danemark, S .  121.



vorhanden. Jeder geschlossene Wohnplatz einer groheren Menschettmenge 
wurde wohl ehedem als Burg bezeichnet, weshalb auch noch jetzt die 
Bewohner der Stadte Burger heihen und der Begriff Burg in vielen 
Ortsnamen vorkommt. Die meisten der am Meere, an Meerbusen und 
Fluhufern belegenen Stadte haben ihren Ursprung in den Burgen, die 
einst zum Schutze der Kusten und zur Sicherung der Schifffahrt angelegt 
wurden, und die bald die Krystallisationspunkte der stadtischen Be- 
siedelungen bildeten, indem Kaufleute und Handwerker, durch die Aussicht 
auf Erwerb angelockt, in Menge herbeistromten, um unter dem Schutze 
der befestigten Anlage ihrem burgerlichen Gewerbe nachzugehen. Darum  
fuhren auch noch hente viele Stadte in ihren Wappen die Thurme, 
Zinnen und M auern einer Burg.

Auch die S tad t Burg (vorm. LurZUasd^e, d. i. Burgstadt, OMi- 
duni B ordes Inidrias) verdankt ihre Entstehung einer Befestigung, die 
westlich von der S tad t am Rande der grohen Stadtwiese, einem ehe- 
maligen Binnengewasser, lag. Auf dem Danckwerthschen S tad tp lan  
besindet sich der Burgwall dicht neben der westlichen Hauserreihe der 
S tadt. Noch jetzt sieht man die Ueberreste dieser Burg sehr deutlich: 
es sind machtige Schuttwalle, die einst von drei Seiten durch Masser 
und Sumps eingeschlossen wurden. Der Grund ist dort so hart, dah 
man nur mit Mnhe die Weidepflocke fur das Vieh einschlagen kann. 
Der innere Raum liegt sehr niedrig und bildet einen Wassertumpel.

Mie eine Untersuchung dieser Malle dargethan hat, ist hier ein 
ehemaliges Ziegelbauwerk zerstort worden, das aber wohl nicht, wie 
versucht worden ist, in die wendische oder vorwendische Periode verlegt 
werden darf, sondern fruhestens in die erste Zeit der holsteinischen Herr- 
schaft oder, was noch mehr Wahrscheinlichkeit besitzt, in die Regierungs- 
zeit des danischen Konigs Waldemar II. — Ziegelbauten, aus der wendischen 
Zeit stammend, sind bis jetzt in unseren Gegenden nicht mit Sicherheit 
nachweisbar gewesen. Die Form  der Schuttwalle ( ) erinnert unzweifel- 
haft an das kreisrunde Fundament eines starken Castells oder eines 
festen Thurmes, der einen runden Hof einschloh und nach Norden hin 
durch einen Graben gedeckt wurde. Oestlich von den Mallen liegt eine



surnpfige Niederung, die noch jetzt den Namen „ohlen Diek" fiihrt, und 
die einst von dieser Seite her den Zugang zu der Feste hemmte. Um 
mit einiger Sicherheit den Character und das ungefahre Alter dieser 
Schuttwalle feststellen zu kiinnen, waren eingehende Untersuchungen und 
womoglich mehrfache Durchstiche des Mauerwerks erforderlich — ein 
Unternehmen, das dei einigem Interesse mit geringer Muhe und mit 
wenigen Kosten ausgesnhrt werden konnte. Anzunehmen ist, dah die 
ganze Anlage ehemals zur Sicherung des altesten Hasens diente und 
mit dem Eingehen desselben jegliche Bedeutung verlor.

Die Verbindung der S tad t Burg mit dem fruheren Galgen-Wiek 
und dem Burger Binnensee wurde namlich ehedem durch den Borgsee 
und einen langen, in zahlreiche Krummungen sich ergehenden Kanal, den 
sog. Seegengraben, vermittelt, nach dessen Verschuttung die Fehmaraner 
einen anderen Hasen, „ciat 11̂ 6 d ssx "  (das neue Ties), herrichteten und 
mit Steinmolen sicherten*). Die Erzahlung von einer kuustlichen Ver- 
stopfung des altesten Burger Hasens entbehrt zweifelsohne jeglicher Be- 
grundung; den besten Aufschluh fur das Eingehen desselben gewahrt die 
allen Ostseehafen drohende Versandung; auch mogen die immer groher 
werdenden Schiffsbauten eine weitere Benutzung des nur fur kleinere 
Fahrzeuge tauglichen Hasens unmoglich gemacht haben. Ein vor wenigen 
Jahren im Westen der S tad t zugeschutteter Teich, „Bollwerkssoll" ge- 
nannt, erinnerte durch seinen Namen noch an die mit jenem Hasen ver
bundenen Anlagen zum Loschen und Laden der Schiffe.

Dah die S tad t Burg ihre Grundung einer ehemaligen Befestigung 
zu verdanken hat, geht auch schon daraus hervor, dah dieser O rt in 
alteren und jungeren Urkunden nur felten schlechthin Burg, sondern viel- 
fach die S tad t ,,to 6 sr Uoreli UM6 V onaorsn'', d. i. die S tad t an 
oder bei der Burg auf Fehmarn, genannt wird. Die Hauptstrahe der 
S tad t fuhrt noch bei Danckwerth den Namen „Borgstrahe"; auch zeigt

*) Danckwerth sagt in seiner Landesbeschreibung, S .  158: „Bor Jahren hat 
diese Stadt (Burg) einen guten, bequemen Hasen gehabt an ihrem Borgsee fur 
mittelmahigc Schisfe; anitzo ist derselbe zugeschlammt und zum teihl ausgetrucknet, 
also dah die Schiffe sich bey Glambecke setzen mitssen."



das stadtische Mappen eine mit zwei Zinnenthiirmen gekronte und vom 
Masser umfluthete Ringmauer.

Sudlich von den Schuttwallen der alten Burg erstreckt sich das 
Meierfeld, bis 1605 ein herzogliches Vorwerk, das nach einer allgemeinen 
Annahme in fruheren Zeiten eine Domane der ehemaligen B urg ge- 
bildet haben soll. Or. Riecke schreibt in seinen Beitragen I, Heft 2, 50 : 
„Meieracker wurden von den Edelhofen an die Nachgeborenen abgegeben; 
sie scheinen bei einer Einwanderung oder Eroberung entstanden zu sein." 
Vielleicht weist schon das Erdbuch auf die Einkunfte aus dem Burger 
Meierfeld hin, wenn es bemerkt, dah der Konig Waldemar II. von drei 
Pachtern aus Burg 20 Mk. erhalte*).

Unter dem Schutze einer Burg bildete sich also die gleichnamige 
S tad t, das ,,6a8trum " des Erdbuchs. Dam it ist aber gerade nicht 
ausgeschlossen, dah hier schon zur Wendenzeit, wie A. H. Lackmann es 
will, eine weniger bedeutende Ansiedelung bestand; die im Erdbuche nach 
Huferl und Haken berechnete Gemarkung der S tad t laht sogar mit ziem- 
licher Bestimmtheit eine aus Sachsen und Wenden**) bestehende stadtische 
Bevolkerung vermuthen; ferner deutet das nach Art der Wenden auf 
einem grohen freien Marktplatze erbaute alterthumliche Rathhaus auf 
einen bei Grundung der S tad t zur Geltung gekommenen wendischen 
Einfluh hin. I n  den M auern sener Befestigung konnte der friedliche 
Burger, wenn der Thurmwachter das Nahen der Seerauberschiffe meldete, 
oder wenn ein feindliches Kriegsheer das Land uberzog, mit seinen 
wehrlosen Familiengliedern, seinem Vieh und seiner fahrenden Håbe 
eine sichere Zufluchtsstatte finden. Auch der Hasen und die, wie man 
annimmt***), schon unter der Herrschaft des Konigs Waldemar II. ge- 
grundete Kirche mogen Handel und Verkehr angezogen und zur Hebung

*) I m  Erdbuche heiht e s : ,.0n8tro a ttin en t I X  m ansi 6t X X  unci. kra6- 
terea liab et 6orQiiiu8 ibidern X X  m areas de tridus villiem ."

**) Abkommlinge der wendischen Bevolkerung erhielten sich in Burg scheinbar 
sehr lange. Noch 1670 forderte das Schusteramt in Burg bei Aufnahme der Lehr- 
tinge den Nachweis, datz jeder Lehrling „nicht wendischer oder anderer verwerflicher 
Art und Geblut sey."

***) S .  Professor R . Haupt: D ie Vizelinskirchen, S .  8.



des Ortes und des dortigen Wohlstandes wesentlich beigetragen haben : 
es entstanden jene Schenken und Verkaufsbuden (Tabernen), von denen 
der danische Konig die im Erdbuche erwahnte, nicht unbedeutende Abgabe
von 140 Mk. bezog.

Wie wir bereits mehrfach angedeutet haben, fand Waldemar II., 
als er etwa um 1202 die Jnsel Fehmarn erwarb, dort bereits zahlreiche 
sachsische Kolonisten vor, die wahrscheinlich schon seit Adolf II. begonnen 
hatten, jene Jnsel zu beziehen. Wie die Sage nun behauptet, soll Konig 
Waldemar II. noch weitere Anbauer, vielleicht aus Dithmarfchen, Nord- 
friesland und Danemark, auf Fehmarn angesiedelt haben. Danckwerth 
bemerkt dazu in feiner Landesbeschreibung: „E s ist eine gemeine Sage, 
dah die itzigen Einwohner der Insulen Femern von den Dithmarschern 
ihr Herkommen haben (denen sie auch etlicher massen an Starke des 

 ̂ Leibes, Art und S itten gleich sein), moserne deme also, so ist glaublich, 
dah Konig Woldemar der Ander die In su l Femern erobert, die Schlawen 
auhgerottet, oder verjagt, und mit Dithmarschern die Insu l hinwieder 
besetzet håbe, denn zu seiner Zeit maren die Dithmarscher der Cron 
Dennemarck unterworssen. Wo es aber beh Lebzeit Woldemari I. oder 
dessen Sohns Canuti geschehen mare, hatten Saxo und Arnoldus Lube- 
censis davon wohl nicht geschwiegen. E s war auch kein desser Gelegen- 
heit, als da Konig Woldemar II. nebenst Dithmarfchen gantz Holstein, 
also auch das Wagerland, und dazu Lubeck, eine lange Zeit geruhig 
besah, dannenhero er die In su l Femern von allen Seiten angreiffen, und
desto leichter uberwciltigen kondte."

D as Dorf Danschendorf a. F. verdankt ohne Zweifel danischen 
Kolonisten seinen Namen und kann so zum Beweise dafiir angesehen 
merden, dah Fehmarn sonst nicht von Danen bewohnt w ar; die V anart 
dieses Dorfes ist aber mendisch, und das Erdbuch zahlt Danschendorf zu 
den slavischen Ortschaften. An die Friesen, die nach einer Sage den 
O rt Landkirchen grundeten, erinnern der Flurname „Vresenkamp" 
(1499: Vrsk-sniLarnxo) bei Burg und die fruher auf Fehmarn sehr ge- 
branchlichen weiblichen Vornamen Tholck, Tebbelke, Taleke, Tygecke 
und Heyleke. (S . „Am Urds-Brunnen", Jah rg . 1883, Heft 3, S .  51 ff.)



F ur eine dithmarsische Besiedelung der Jnsel Fehmarn sprechen 
mancherlei gewichtige Grunde, unter denen die fast gleichartige freie 
Communalverfassung beider Landertheile und das zahlreiche Vorkommen 
dithmarsischer Familiennamen auf Fehmarn besouders hervorgehoben zu 
werden verdienen; sogar die den Dithmarschern eigenthumlichen Geschlechts- 
verbindungen finden sich auf Fehmarn wieder. Der dithmarsische Chronist 
Neokorus weist auherdem noch auf das Vorhandenfein dithmarsischer 
Geschlechtswappen auf Fehmarn hin und auhert sich mit Bezug auf die 
ehemalige Kleidertracht der Dithmarscher und Fehm araner: „Ock se nicht 
vele mit der Dracht schelen (alh Hembden ahne Kragen, bloter Borst, 
Platschoen mit sulvern Ringen) und sonst mit andern Geschefften, Arbeide 
und Hanteringe den Dithmerschen gelick. S e  —  die Fehmaraner —  
sick ock sulvest vor der Dithmerschen Veddern und Frunde holdenn, 
nohmen und rohmen hutiges Dages."

Die danach schon zu Neokorus Zeiten auf Fehmarn verbreitete 
Ansicht, dah die Bewohner dieser Jnsel ursprunglich dithmarsischer Her- 
kunst seien, hat sich dort bis auf die Gegenwart erhalten; eine 
dithmarsische Sage heftet sich in diesem Falle sogar an eine bestimmte 
Oertlichkeit. Auf der Gemarkung der Dorfschaft Jmmenstedt bei Albers- 
dorf (auch auf Fehmarn fuhrt ein D orf diesen Namen) in Dithmarschen 
wird namlich eine mit Heidekraut uberwucherte und etwas erhoht liegende 
Landflache gezeigt, die etwa 400 Fust lang und 100 Fust breit ist und 
im Munde des Volkes den Namen „Karkhof" fuhrt*). M an erzahlt 
nun, dast dieses Terrain die Begrabniststatte eines eingegangenen Dorfes 
sei, dessen Einwohner in graner Vorzeit dnrch Triibsal und Eleud ge- 
nothigt wurden, ihre Heimath zu verlassen und nach Fehmarn zu ziehen. 
Eine vorgenommene Untersuchung dieses P lateaus hat ergeben, dah 
dasselbe mit Grabern angefullt ist, deren Beigaben zu der Annahme be- 
rechtigen, dast hier ehemals eine wohlhabende Ortschaft bestand, die diesen 
Kirchhof zur Bestattung ihrer Todten benutzte**).

") S .  Zeitschrift derGesellschaft fur schleswig-holsteinische Geschichte, B d. X V II ,
S. 418 ff.

**) S. ebdsbst, S . 418.



Die Aehnlichkeit der Dithrnarscher und Fehmaraner in Sitte, Lebens- 
weise und Tracht war noch zu der Zeit, als Neokorus seine dithmarsische 
Chronik schrieb, so ausiallend, dah man in Dithmarschen der Meinung 
war, die Jnsel Fehmarn sei ursprunglich ein Theil Dithmarschens ge- 
wesen und erst durch eine Fluth von diesem Lande abgetrennt worden. 
Neokorus selbst tritt freilich dieser Ansicht entgegen, indem er die naive 
Bemerkung macht: „Dennoch ist dit gar ungelofflich unde unmoglich, 
dat Femern van Dithmerschen affgestott unde dar angedreven sin, denn ' 
wo hedde solches sinen Blote unde Weg dorch den engen Eiderstrome 
nehmen mogen? ock wo scholde itt in de Ostsee gekamen hebben?"

Eine sagenhafte Erzahlung meldet, dah Waldemar II. einige Ab- 
theilungen dithmarsischer Krieger, die 1227 in der Schlacht bei Bornhoved 
dem danischen Konige tren blieben und nicht zu dem Grafen Adolf IV . 
ubergingen, zur Ansiedelung auf Fehmarn bewogen håbe. Nach der 
Niederlage der Danen sollen namlich diese Dithmarscher sich gefurchtet 
haben, in ihr Vaterland zu ihren feindseligen Stammesgenossen zuruck- 
zukehren. —

P rust man nun alle vorhandenen Nachrichten und Untersuchungen 
uber eine etwaige Besiedelung der Jnsel Fehmarn durch Dithmarscher, 
so wird man finden: es ist keine sichere Kunde uber eine dithmarsische 
Kolonisation Fehmarns vorhanden, manche Anzeichen scheinen aber darauf 
hinzuweisen, dah es dithmarsische Anbauer waren, die vielleicht schon 
unter dem Grafen Adolf II. oder auch erst spater unter dem danischen 
Konige Waldemar II. nach Fehmarn zogen und dort eine zweite Heimath 
fanden*).

Die Gefangennahme des Konigs Waldemar II. und seines Sohnes

*) Neokorus beschreibt die Uebersiedelung einer einzelnen dithmarsischen Familie 
nach Fehmarn mit folgenden M orten: „Henschrade, ein Dorp unter Bergenstede gelegen, 
vor langen Tiden thorstoret, ih der Bergeustedter beste Velt, sin ehrmals so rike ge- 
wesen unnd mechtich, dat de Pape nicht ehr np den S toel treden moten, se weren 
den upgekamen, ih awerst uthgestorwen up einen M an mit sinen Sonen. Unnd alh 
de eine grote Sake gehat, ehme desulve van einem 48, tho Windbargen wohnhafft, 
sines Vormeinendes vordreiet, hebben de Kinder gesecht: „Vader, xn x  t i d i ! W i willen 
juw dat B latt halen, dat juw de Sake verraden I" bi Nachtiden ingebracken unnd 
ehm de Tunge uthgeschneden, dem Vader gebracht. M i oonvasatis redus, na Femern 
getagen unnd darhen sick gegeven." S .  Neokorus: Dithmarsische Chronik, Bd I, 
S .  255.



durch den Grafen Heinrich von Schwerin auf der Jnsel Lyo in der 
Nacht vom 6. auf den 7. M ai 1223 brach die danische Macht in Nord- 
albingien; alle danischen Eroberungen daselbst, das ganze Gebiet zwifchen 
Elbe und Cider, darunter alle slavischen Besitzungen, gingen verloren, 
und G raf Adolf IV . von Schauenburg, der Sohn des vertriebenen 
Grafen Adolf III., kehrte nach Holstein zuruck, um seine vaterlichen 
Lande aus den Hånden des danischen Reichsverwefers Albert von Orla- 
munde zu befreien. Am 17. Novbr. 1225 kam es endlich zu einem 
Vertrage zwifchen Waldemar II. und Heinrich von Schwerin, bei welcher 
Gelegenheit Waldemar feine Freiheit erhielt, sich aber zugleich eidlich 
verpflichtete, das ganze Wendland, mit alleiniger Ausnahme von Rugen, 
an die fruheren Besitzer zuruckzugeben; von seinen und seiner Vorganger 
Erwerbungen behielt er auster Rugen nur Esthland und die Jnfel Oefel. 
Wagrien kam an den Grafen Adolf IV . von Holstein, der auch Fehmarn, 
das einst seine Vorvater besasten, erhalten haben wird, denn diese Jnsel 
wird unter den Landergebieten, die im Besitze des Konigs blieben, nicht 
aufgefuhrt. Es ist auch nicht wahrscheinlich, dast Adolf IV . die Jnsel 
Fehmarn, die wegen ihrer Lage stets als eine Pertinenz W agriens an- 
gesehen wurde, dem fremden Eroderer uberliest. Nach der Niederlage der 
Danen bei Bornhoved (22. J u li  1227) und dem darauf folgenden Ver- 
gleich konnten die Friedensbedingungen fur den gedemuthigten Waldemar 
nicht gunstiger werden: Fehmarn verblieb mit Wagrien bei Holstein, welches 
die Verbindung dieser Jnsel mit dem Bisthume Odense ungelost lieh*).

*) Eine in der Kirche zu Burg befindliche kostbare kupferne Taufe hat irr- 
thiimlicherweise Beranlassung gegeben, auf eine Verbindung Fehmarns mit dem 
Bisthume Aarhuus in Jutland zu schliehen. D ie Jnschrift dieser Taufe lautet: 
„^.QNO: ra itlen o: tr ie sn te n o : N01MA6NO 1 p r im o : iron : p leno  ̂ kon t e in : ( ie d it: 
lluno : iniekii: L e n o ^ X o r p :  Xpisooprm : ^rosieim is." M an hat den hier erwahnten 
Beno Korp fur den Bischof von ,,^,ru8" in Jutland gehalten; der dvrtige Bischof 
hieh aber 1391 Petrus Lodehat. Cornelius Hamsfort kennt um 1392 einen Bischof 
Bouo zu Arosia, d. i. Vesteras in Schweden, dessen Name. wie Outzen vielleicht 
richtig vermuthet, durch eine nndeutliche Schreibun^ in Beno verkehrt worden ist. 
War die Stadt Burg die Heimarh dieses Bischofs? oder schenkte er der dortigen 
Kirche die prachtige Taufe in Folge eines Geluodes? — wir missen es nicht. M an  
hat auch die Bermuthung ausgesprochen, dah diese Taufe ursprunglich garnicht fur 
die Kirche in Burg bestimmt war, sondern mit anderem Kircheninventar aus einem 
Schiffe geraubt wurde, das um sene Z eit, wie nachweisbar, auf der Fahrt von 
Deutschland nach Schweden von Seeraubern uberfallen und ganzlich ausgeplundert 
ward. S .  Staatsb. Magazin, Bd. VI, S .  399 sf.



Eine von Danckwerth erwahnte Nachricht, nach welcher Waldemar I I . 
die Jnsel Fehmarn seinem Sohne Abel gegeben hatte, entbehrt jeglicher 
Begrundung. Schon 1232 theilte der Konig seine Lander unter seine 
Sohne; bei dieser Theilung ist aber von einer Zueignnng Fehmarns an 
Abel garnicht die Rede, und zwar aus dem einfachen Grunde, weil 
diese Jnsel damals nicht mehr zu den Besitzungen des Konigs gehorte.

M it der Uebergabe Fehmarns an den Grafen Adolf IV . von 
Holstein werden die durch Waldemar II. aus jener Jnsel angesiedelten 
danischen Lehnsmanner ihren dortigen Einfluh verloren haben; auherdem 
wird das Verhaltnitz der Abhangigkeit und Dienstbarkeit, das sich zwischen 
ihnen und den ubrigen Bewohnern der Jnsel gebildet haben mag, bald 
aufgehoben worden sein; denn nur so erklart es sich, dah die genannten 
Heermanner des Konigs Waldemar II. und ihre Besitzungen aus Fehmarn 
in der Folgezeit nicht mehr Erwahnung finden.



Erich Plogpenning. — Fehmarn unter Sudjutland. — Erich Menved. —  
Glambek und der Glambeker Vergleich. —  Das fehmarnsche Landrecht. -  

Johann der Milde. — Waldemar IV. Atterdag erobert
Fehmarn. —  Adolf V II.

1241— 1365 n. Chr.

„Dat lånt to Uemeren is  en beuloten laut in 
deme Belten mere, twe mile lank und ene mile 
bret- unde schut an dat lånt to Oldenborch, unde 
heft alletyt und jewerlde gehoret unde horet noch 
to deme lande to Holsten."

Chronik der nordelbischen Sassen,
S .  116.

Der danifche Konig Waldemar II. starb im Jah re  1241, und sein 
Sohn Erich, der von der Nachwelt wegen der dem Volke auferlegten 
ersten Pflugsteuer den Namen „Plogpenning" erhalten hat, bestieg den 
danischen Thron. Abel, ein zweiter Sohn des Konigs Waldemar II., 
wurde Herzog von Sudjutland, wahrend Christoph, ein dritter Sohn 
desselben Konigs, die Jnseln Laaland und Falster erhielt. Herzog Abel 
war mit Mechtild, der Tochter des Grafen Adolf IV . von Holstein, ver- 
mahlt und fnhrte fur feine beiden minderjahrigen Schwager, die Grafen 
Johann I. und Gerhard I., die vormundschaftliche Regierung.

I n  dem Kriege zwifchen dem Konige Erich und seinen Brudern 
Abel und Christoph wurde letzterer ein Gefangener des Konigs, 1248. 
Noch in demselben Jahre  kam ein Vergleich zwifchen dem Konige und 
dem gefangenen Christoph zu S tande, bei welcher Gelegenheit sich dieser 
verpflichtete, die P arte i des Herzogs Abel zu verlasfen und ein Lehns- 
mann des Konigs zu werden; dagegen gelobte Erich, eine Vermahlung



Christophs mit M argaretha Sam biria, der Tochter des Herzogs Sam bor 
von Polnisch-Pommern, zu vermitteln. Nach dieser Abmachung wurde 
Christoph auf freien Fuh gesetzt.

Unterdessen hatte der Konig Erich mit seiner Flotte einen Zug 
gegen Fehmarn unternommen und diese Jnsel den holsteinischen Grafen, 
den Verbundeten Abels, entrissen. Der Konig eroberte damals ganz 
Fehmarn und schenkte die Jnsel dann als Lehn an seinen Bruder Christoph, 
der selbst hierher kam und sich hier mit der erwahnten M argaretha S am 
biria (Sprenghest), der sog. „schwarzen Grethe", vermahlte. Die Ein- 
nahme Fehmarns durch Erich Plogpenning geschah ebenfalls noch im 
Jah re  1248.

Zwei Jah re  nach diesen Begebenheiten wurde Konig Erich P log
penning durch Meuchelmorder aus dem Wege geraumt, und sein Bruder, 
der Herzog Abel von Sudjiitland, bestieg den danischen Thron, nachdem 
er die eidliche Versicherung abgegeben hatte, dah er an dem Tode des 
Konigs unschuldig sei. 1251 hielt Konig Abel einen offentlichen Reichs- 
tag ab und traf dabei die Bestimmung, dah sein Bruder, der Herzog 
Christoph von Laaland und Falster, die Jnsel Fehmarn den holsteinischen 
Grafen von Neuem uberlassen solle. Christoph willigte zwar in diesen 
Beschluh, brachte ihn aber nicht zur Ausfiihrung, sondern behielt die 
Jnsel bis an seinen Tod: so gelangten die Gerechtsame, welche die 
holsteinischen Grafen auf Fehmarn zu haben vermeinten, wohl zur offent
lichen Anerkennung, aber nicht zur Realisirung.

Christoph, der 1252 nach dem Tode des Konigs Abel zum Herrscher 
von Danemark erwahlt worden war, starb 1259 nach kurzer Regierung, 
wie behauptet wird, an Gift, das ihm der Dompropst Arnfast aus 
Aarhuus beim Genusse des heiligen Abendmahls mit einer Oblate ver- 
abreicht hatte, und hinterlieh einen unmundigen Knaben, den zehnjahrigen 
Erich, der den Beinamen „Glipping" fuhrte, und fur den seine M utter, 
die weise und verstandige M argaretha Sprenghest, bis zu seiner Miindig- 
keit die Regierung des danischen Reiches leitete. Beide, M utter und 
Sohn, fuhrten mehrere Jah re  hindurch einen unglucklichen Krieg gegen 
den Herzog Erich I. von Sudjiitland und dessen Bundesgenossen, die



Grafen von Holstein. 1261 gerieth die Konigin mit ihrem Sohne nach 
der blutigen Schlacht auf der Lohheide in die Gefangenschaft ihrer 
Feinde und konnte erst nach langeren Unterhandlungen wieder in Freiheit 
gesetzt werden.' Bald nachher, etwa 1266 oder 1267, wurden die 
Konigin und ihr Sohn in Folge der Streitigkeiten mit dem Erzbischofe 
Jacob Erlandsen zu Lund von Seiten des Papstes Clemens IV . mit 
dem Banne belegt. Von dem papstlichen Legaten Guido beauftragt, 
muhte der Bischof von Lubeck den Konig, die Konigin und deren sammt- 
liche Freunde einmal wochentlich durch Lauten der Glocken, Anzundung 
von Wachskerzen u. s. w. offentlich als verbannte Leute erklaren. Zu 
den Anhangern des Konigs gehorte damals auch der Propst Jw en, 
Joen , Johannes oder Jo n as  von Fehmarn, der, weil er des Konigs 
Partei ergriffen hatte, sich dadurch den Unwillen des Legaten zuzog und 
mit vielen gleichgesinnten Geistlichen in den B ann eingeschlossen ward.

Jm  Jahre  1269 drang der junge danische Konig Erich Glipping 
mit einem starten Heere in das Herzogthum Sudjutland ein, um die 
ihm und seiner M utter durch den Herzog Erich I. zugefugte Unbill zu 
rachen und zugleich dessen Anspruche auf Alsen und andere in der Ostsee 
liegende Jnseln , darunter vermuthlich auch Fehmarn, zuruckzuweisen. 
Ganz Sudjutland fiel mit Ausnahme der S tad t Schleswig in die Hande 
der Danen. Wahrend dieser Unruhen starb Herzog Erich I. (1272), 
aber sein S ohn , der Herzog Waldemar IV ., der erst 1283 mit dem 
Herzogthum Sudjutland belehnt wurde, erneuerte die Forderungen seines 
verstorbenen Vaters, besonders hinsichtlich der Jnsel Alsen, konnte aber 
zu Lebzeiten des Konigs Erich Glipping nicht in den Besitz der streitigen 
Jnseln gelangen. 1286 wurde Erich Glipping zu Finderup bei Viborg 
von einigen unzufriedenen danischen Grohen ermordet, und die ver- 
wittwete Konigin sah sich veranlaht, den Herzog Waldemar IV . zum 
Vormund ihres minderjahrigen Sohnes Erich Menved zu ernennen. Auf 
einem 1287 abgehaltenen Herrentage zu Nyborg muhte man die Freund- 
schaft des Herzogs dadurch erkaufen, dah man seine im Einzelnen nicht 
naher bekannten Forderungen auf Alsen, Arro und Fehmarn als gerecht- 
fertigt anerkannte und ihm den Besitz dieser Jnseln zusicherte.
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Als der junge Erich Menved aber mundig geworden war, forderte 
er von dem Herzoge Waldemar IV . eine Zuruckgabe der Jnseln, und 
dieser willigte auch nach der fur ihn unglucklichen Schlacht im gruneri 
Sunde wieder in eine Abtretung der Jnseln an den Konig, 1295. —  
Diese achtjahrige Occupation Fehmarns durch den Herzog Waldemar IV . 
ist an dieser Jnsel voruber gegangen, ohne dort irgend welche Spuren 
hinterlassen zu haben.

Jetzt war Fehmarn in dem Besitze des jugendlichen und that- 
kraftigen Konigs Erich Menved, der im Jahre 1307 selbst nach Fehmarn 
kam, um dort eine zwischen den holsteinischen Grafen und der S tad t 
Lubeck bestehende Fehde zu schlichten, deren Einzelheiten, soweit sie die 
Jnsel Fehmarn betreffen, hier kurz klargestellt werden sollen.

Die holsteinischen Grafen Johann II. und Heinrich I. hatten im 
Jah re  1289 gegen die Dithmarscher einen Kriegszug unternommen, 
welcher mit einem Siege dieses tapferen Bauernvolkes uber die beiden 
Fursten endigte. Aergerlich uber den Spott, den ihm sein mistglucktes 
Unternehmen einbrachte, war G raf Heinrich I. der Meinung, dast ver- 
schiedene holsteinische Adlige, die sich nur widerwillig dem Zuge gegen 
Dithmarschen anschlossen, jene Niederlage durch vorzeitige Flucht veran- 
lastt hatten. Unheil furchtend, flohen nun diese Adligen, grosttentheils 
Mitglieder der Familie Bockwold oder Buchwald, mit ihren Freunden 
und Knechten aus dem Lande nach Lubeck, wo sie bereitwilligst Aufnahme 
und Unterstutzung fanden. Die Folge davon war, dast die Grafen 
Johann und Heinz mit einem Heere vor Lubeck ruckten und die unweit 
der S tad t belegenen Ziegelhutten anzundeten. Zu einem entscheidenden 
Kampfe kam es bei diesen Unruhen, an denen sich auch der Herzog 
Heinrich von Mecklenburg zu Gunsten der holsteinischen Grafen und der 
Herzog Albert von SachsemLauenburg im Interesse der landesfliichtigen 
Adligen betheiligten, nicht, obgleich sich die beiden feindlichen Parteien 
gegenseitig schwere Verluste zufugten.

D am als —  es war im Jahre 1307 —  plante der danische Konig 
Erich Menved einen Krieg gegen Schweden, fur welchen er der Hulfe der 
holsteinischen Grafen und der S tad t Lubeck benothigt w ar; er betrachtete



6 daher den Kampf der holsteinischen Grafen gegen Lubeck mit Mihfallen
n und bot den streitenden Parteien seine Unterstutzung bei etwaigen Friedens-
a verhandlungen an. Noch in demselben Jah re  wurde zur Fixirung der
n nothigen Bedingungen eine Zufammenkunft auf Fehmarn festgesetzt. I n
6 den M auern des dortigen Schlosfes Glambek*) sollten die Berathungen
g gepflogen werden, zu denen der Konig selbst die Einladungen ubernahm.
b Neben dem Konige waren dort die Grafen von Holstein, sowie die
A Herzoge von Schleswig und Sachfen-Lauenburg erschienen; auch kamen
u unter sicherem Geleite dahin die Gesandten der S tad t Lubeck und die
o aus Holstein verwiesenen Adligen, die Urheber des Streites, unter denen
6 bei dieser und einer fruheren Gelegenheit Otto und Detlev von Bock-
tt wold besonders erwahnt werden. Nach langerem Hin- und Herreden
o einigte man sich endlich dahin, dah Konig Erich Menved auher anderen
o auswartigen Pralaten sechs Bischofe zu sich nehmen und den S tre it
»s schlichten solle. Welchen Ausspruch der Konig mit den geistlichen Rathen

thun wurde, dabei sollte es sein Bewenden haben.
D as Resultat des Glambeker Vergleichs war dieses:
Die landesfluchtigen Adligen verpflichten sich, den Grafen, ihren

7 rechtmahigen Herren, den schuldigen Gehorsam zu teisten. Die von den
) Grafen beschlagnahmten Gnier werden mit allen Rechten und Freiheiten
6 den Rittern zuruckgegeben. Es steht den Exulanten frei, ihre zerstorten
b Burgen von Neuem aufzufuhren. Die beiderseitigen Gefangenen werden
n ungesaumt in Freiheit gesetzt.

Die vorstehenden Bedingungen wurden beiderseits ohne Zogern 
o angenommen, und so wurde in senen Tagen auf Fehmarn eine Fehde
Z erledigt, die mehrere Jah re  hindurch die Lander der holsteinischen Grafen
»s schwer beunruhigt hatte. Weil der danische Konig sich bei den Friedens-
n verhandlungen gegen Lubeck so gutig erwies, wahlte diese S tad t ihn zu

*) Auch in Mecklenburg giebt es ein Dorf Glambek, das nordostlich von 
§ Wismar bei Warin liegt und bereits in einer Bestatigungsurkunde des Papstes
§ Alexander III. fur das Bisthum  Schwerin vom Jahre 1177 a ls „OlanadslLe" vor-

kommt. Zahlreiche fehmarnsche Ortsnamen finden sich uberhaupt in Mecklenburg 
?) (Mummendorf, Sulsdorf, Schlagsdorf, Zahreusdorf) und auf Rugen (Puttgarten,
L Putznitz) wieder.



ihrem Vormunde. Vom Jahre  1307 an wurde es Sitte, dah die 
Lubecker den danischen Konig als ihren Schutzherrn, ihren ackvocatu8, 
auch wohl als ihren rse to r eivitatis, bezeichneten.

Wahrend dieser Vergleich auf der Jnsel Fehmarn geschlossen wurde, 
verschrieb der Konig Erich Menved dem vorerwahnten Herzoge Heinrich 
von Mecklenburg, welcher den anwesenden Furstlichkeiten und Gesandten, 
besonders den Herzogen von Sachsen-Lanenburg und Schleswig, bereit- 
willigst freies Geleit fur ihre Reise nach Fehmarn gewahrt hatte, 300 Mk. 
aus den fehmarnschen Einkunften. Es wurde damals und in einer 
spateren Abmachung vom 6. Jan . 1317 beschlossen: gedachte Summe 
sollte von dem jedesmaligen Lehnsmann auf Glambek an den genannten 
Fnrsten und auch an dessen Gemahlin Anna, falls sie ihren Gemahl 
uberlebte, gezahlt werden.

D as bei dem Aufenthalte des danischen Konigs Erich Menved auf 
Fehmarn zuerst erwahnte Schlotz Glambek, dessen Gemauer bis zur 
Gegenwart den Sturm en der Zeit Trotz geboten hat, und dessen Ruine 
noch jetzt die Ausdehnnng und Starke der alten Feste deutlich erkennen 
lastt, liegt unsern der S tad t Burg auf einem schmalen Sandriff, dem 
Burger Tief oder der Burger Tiefe, und war ursprunglich die landes- 
herrliche Burg, die wahrscheinlich schon um die M itte des 13. Jahr- 
hunderts zur Zeit der danischen Herrschaft errichtet wurde; nach Kust, 
Michelsen u. A. sollen auch die altesten Ziegelbauten erst im 13. Jah r- 
hundert in unserer Provinz haufiger geworden sein. Glambek ist neben 
Troiburg und Duburg die einzige Ruine in Schleswig-Holstein.

Der noch hente deutlich erkennbare, von einem Graben eingeschlossene 
Burgplatz bildet ein P lateau mit einer Lange von 35 in. Der Austen- 
wall streicht in seiner grohten Ausdehnnng von Osten nach Westen und 
ist 75 in  lang, seine Ausdehnnng von Suden nach Norden betragt gegen 
34 in. Oestlich von dem Austenwall bemerkt man noch eine Erhohung, 
eine Art Glacis, vielleicht dazu bestimmt, den Andrang der Feinde zu 
erschweren; vielleicht ist diese Erhohung auch nur der Ueberrest eines 
Doppelwalles. Von dem nordlichen Burgwall ist nur ein geringer Rest 
von 26 ni ubrig, alles Undere ist den Fluthen der Ostsee, hier des



§ Burger Binnengewassers, im Laufe der Zeiten zum Opfer gefallen. Von
6 dem Gebaude selbst ist auher dem Fundament das 4 in hohe Gemauer

eines nicht ausspringenden Eckthurmes mit gewolbtem Kellerraum, der 
n moglicherweise ehedem als Vorrathskammer oder als Zufluchtsort bei
tZ etwaigen Belagernngen diente, erhalten. Sudlich von diesem Thurme

befand sich der Haupteingang zur B u rg ; auch der vorerwahnte Eckthurm 
h hatte einen Eingang und zwar von Norden. Der ganze B an zeigt
z, Ziegel im gothischen Verband und ist aufgefuhrt von ebensolchen Maner-
si steinen, wie sie zu Torning, Seegaard und im Dannewerk (Waldemars-
n maner) aufgefunden werden. An den Mauersteinen bemerkt man ver
si schiedene Dimensionen: die grohten Exemplare sind 30 eni l., 13 ena br.
n und 11 ern d. Meistens sind sie roth, ost bis zum Verglasen gebrannt,
si so dah man noch grohe Klumpen von Schlacken und zusammengeschmol-
»z zenen Steinen findet; selbst Felsen sieht man zahlreich eingemauert. Der
L M ortel ist mit Kies und Schotter, wie ihn der nahe S trand  in Menge
6 darbietet, untermischt. Die M auern des Eckthurmes und ein nach Westen
§ hin hervortretendes weiteres Gemauer —  vielleicht die Reste eines zweiten
A Thurmes —  haben eine Starke von 3 m  und zeigen nur an den Auhen-

seiten einige regelmafiige Steinlagen, das Jnnere derselben besteht aus 
sZ einem mit Kalkbinder ubergossenen und aus faustgrofien Findlingen und
g beschadigten Mauersteinen zusammengesetzten Fullbrei. D as Mauerwerk
hl Hat, wenigstens an verschiedenen Stellen, ein Fundament von unbehauenen
§ Felsblocken. Der beim B an der Burg zur Verwendung gekommene
A Kalk bindet noch jetzt so fest, dah es nur mit grohter Muhe gelingt,
is einen unbeschadigten Ziegelstein aus dem Gemauer loszubrechen.

Eine vor einigen Jahren vorgenommene Untersuchung des Burg- 
plateaus ergab, dah der ganze Schlohplatz mit einer gegen 2 m  starken 

Z Schicht Bauschutt belegt war. I n  dem Fnndamente der vstlichen Um- 
fassungsmauer zeigte sich eine 5 na breite Lucke, die man vermuthlich 

lZ ehemals fur die Einfahrt zu dem mit Feldsteinen gepslasterten inneren
§  Schlohhofe bestimmte. Nordlich von dieser Einfahrt fuhrte eine aus
F Felsen gebildete Treppe in den unter dem Eckthurme belegenen Keller,

von welchem der Volksmund zu erzahlen weih, dah er ehemals durch



einen unterirdischen Gang mit der Ostsee in Verbindung stand. An der 
auheren Seite der Hauptmauer bemerkte man starke Strebepfeiler, deren 
unterer Theil weit in den Schlohgraben hinabreichte. Unter dem Bau- 
schutte fand sich eine grohere Menge von verkohltem Holz, dessen Vor- 
handensein der Vermuthung Raum gab, dah die Burg Glambek einst 
durch Feuer zerstort wurde*).

Der von den danischen Konigen auf Fehmarn stationirte Amtmann 
war ursprunglich ossenbar der Vogt der koniglichen Burg Glambek, 
welche er inne hatte, und von wo aus er die landesherrlichen Rechte und 
Interessen in dem der Burg untergelegten District der Jnsel wahrnahm. 
Wahrscheinlich war der acivooatri8 in der altesten Zeit auch zugleich 
iu8titiarin8.

Als der danische Konig Erich Menved gegen Ende seiner Regierung 
zur Deckung seiner Schulden zahlreiche Schlosser und Provinzen seines 
Reiches verpfandete, wurden auch Glambek und Fehmarn in Mitleiden- 
schaft gezogen. Von einer Belastung der fehmarnschen Einkunfte in den 
Jahren  1307 und 1317 haben wir bereits gesprochen. Jm  Jahre 1318 
traf nun Erich Menved eine Bestimmung, die fur Glambek nicht ohne 
Bedentung w ar: er verpfandete diese Burg mit noch zwei anderen 
Schlossern fur eine ihm geliehene Summe Geldes an seinen frnheren 
Truchseh und Marschall Nicolaus Olavi (Niels Oluffs oder Olufson). 
Der Bischof Hermann von Schwerin vermittelte diese Verpfandung und 
beurkundete in einem Schriftstuck vom 15. August 1318 den abgeschlossenen 
Vertrag. Nach der in dem Vertrage in Aussicht genommenen Abrechnung 
vom 14. October 1318 belief sich die Schuld des Konigs, fur welche die 
drei Burgen mit allen ihren Einkiinften (eum ouariidn8 doni8 ot rocicki- 
tidnch hafteten, auf 694 Mk. (reines Silber), 607 Mk. 6 Oere (danisches

») Diese Ausicht theilen wir nicht. Um 1590 maren, wie Heinrich Rantzau 
meldet, von der einst sehr stark befestigten Burg, die ehedem den fehmarnschen Amt- 
mannern als Wohnung diente, nur noch Mauerreste ubrig. 1558 richtete der feh- 
marnsche Amtmann Breyda Rantzau an die Vertreter der Landschaft Fehmarn das 
Ersuchen, ihm ein neues Wohnhaus zu banen, woraus die Folgerung gezogen werden 
durfte. dah die Burg Glambek damals nicht mehr in einem wohnlichen Zustande 
war. Es scheint, dast Glambek im 16. Jahrhundert nach und nach verfiel, so datz 
das alte Gebaude schliehlich dem Abbruche nicht mehr entgehen konnte.



N Geld) und 37 376 Mk. (slavisches Geld). Vermuthlich ruhten diese Ver- 
lcs pflichtungen noch bei dem Tode des Konigs im Jah re  1319 auf Jnsel 
u und Schloh und fanden erst dann ihre endgultige Erledigung*). Unter
N Erich Menveds Regierung werden ein Propst Hermann von Fehmarn
o) (dominris H srniaririus prnop08i1u 8 Inrdrlach und ein Amtmann Hartwig 
R Reventlow auf Glambek erwahnt.

Da Erich Menved kinderlos verstorben war, wurde Christoph II., 
3f sein jungerer Bruder, von den Danen zum Konig erwahlt; derselbe hatte
10 aber in einer fog. Handfeste dem Adel und der Geistlichkeit feines Landes
m weitgehende Vorrechte einraumen muffen. Die W ahl des Konigs hatte
lu uberhaupt znerst in Frage gestanden, da ein grotzer Theil der danischen
Z) Edlen den Herzog Erich II. von Schleswig auf den danischen Thron zu
13 erheben gedachte, und nur durch die thatkraftige Unterstutzung feines
H Halbbruders mntterlicherseits, des Grafen Johann III. von Wagrien —
I  Christophs M utter, Agnes, Tochter des Markgrafen Albert von Branden-
l6 burg, war in zweiter Ehe mit dem Grafen Gerhard II., dem Blinden,
-6 dem Vater Johanns, vermahlt —  gelang es Christoph, die Konigskrone
m in seinen Besitz zu bringen. F u r diese Dienste hatte Christoph seinem
H Halbbruder Johann III., dem Milden, die Jnsel Fehmarn zu einem erb-
11 lichen Lehn versprochen; Christoph hielt aber fpater sein gegebenes W ort
lu nicht, selbst als der G raf deshalb Vorstellungen bei ihm erhob und ihn
iz zur Erfullung seiner Verpflichtungen aufforderte. Am 6. December 1320
m mutzten die Fehmaraner vielmehr dem Konige Christoph II. durch einen
H Huldigungsbrief Treue schworen und unter dem Siegel des Landes ge-
al loben, nicht mehr von Danemark abzufallen, sondern dem Konige und
3f seinen Nachfolgern in der Krone Danemarks auf ewig anzugehoren.
G Graf Johann III., der Milde, emport uber die Wortbruchigkeit feines
H Halbbruders**), scheint darauf, um eine gewaltsame Besitzergreifung der

*) Vergl. hierzu H. M . Velschow: Om Aen Femerns statsretliae Forhold for 
Aaret 1326, S .  16.

**) S .  Grautoff, lubsche Chroniken I, S .  212; dort heiht es: „ In  demesulven 
ml iare, da christophorus koning wert (1320), he bistunt sineme brodere, greve iohanne
lin nicht, dat he em lovet hadde, vemeren dat lånt to hebbende; des wurden se grote
nu unvrende."



rhm zugesagten Jnsel herbeizusuhren, eine kriegerische Unternehmung gegen 
Fehmarn versucht zu haben, deren Einzelheiten fur uns nicht mehr er- 
keunbar sind: es wird nur unter dem 4. Februar 1321 gemeldet, dah 
der G raf der S tad t Oldenburg i. H. 150 Mk. Luknsch schuldete fur 
Hulfen, welche die Burger jener S tad t ihm bei verfchiedenen Gelegen- 
heiten, u. A. frir ein Aufgebot gegen Fehmarn, geleistet hatten. Auch 
auf Fehmarn war damals eine P arte i vorhanden, die dem Grafen die
Jnsel zu uberantworten suchte. Als der Konig von dem Vorhaben diefer 
Anhanger des Grafen erfuhr, bemachtigte er sich derfelben und lieh sie 
hangen. D as Verhaltnih des Grafen Johann zu feinem Halbbruder 
wurde durch diefes Gebahren des letzteren fehr getrubt. Es fand freilich 
fcheinbar fchon um Pfingsten 1322 eine Annaherung zwischen dem 
Konige und dem Grafen S ta tt, welche zur Folge hatte, dah letzterer von 
dem Konige den Ritterfchlag erhielt, aber damit war der Groll des 
Grafen gegen feinen Halbbruder nicht gewichen; 1325 verband Johann 
der Milde sich sogar mit Gerhard dem Grohen, dem Grafen von Rends- 
burg, zu einem Kriege gegen den Konig. I n  der blutigen L>chlacht auf 
dem Hesterberge bei Schleswig zersprengte G raf Gerhard 1325 das 
konigliche Heer; zugleich entstand in Danemark eine Emporung gegen 
den besiegten Konig, der endlich, von allen Seiten angegriffen, fein Reich 
verlassen und in 's  Ausland fliehen muhte. Anf Anrathen des Grafen 
Gerhard wahlten die Danen jeht den unmnndigen Resien desfelben, den 
Herzog Waldemar V . von Schleswig, zum Konige von Danemark, der 
dann nach feiner Thronbesteigung das ganze Herzogthum Schleswig an
feinen Dheim, den Grafen Gerhard, ubertrug; Johann der Milde erhielt 
die Jnfel Fehmarn, die bereits in feinen Besitz ubergegangen war. Es 
war im Jahre 1326 auf einem Reichstage zn Nhborg, als ^ohann von 
dem jungen Konige Waldemar III. mit Fehmarn belehnt w urde; zugleich 
bestatigte Johann hier am 15. August 1326 den Bewohnern der Jnsel 
Fehmarn in einer Handfeste ihre Privilegien, Freiheiten und Rechte. 
Mitlober des Grafen waren damals auher dem Konige und dem Grafen 
Gerhard zahlreiche danifche Reichsrathe und holsteinische Ritter.

Die Handfeste des Grafen Johann des M ilden ist leider nicht im



Original auf uns gekommen, sie ist vielmehr nur in einer durch den 
Propsten Dietrich van Eytzen zu Burg, durch die Kirchherren M arquard 
und Johannes Boeckmast zn Burg und Landkirchen, sowie durch den 
Heuerkirchherrn und Vicar Johannes Tode zu Petersdorf beglaubigten 
Abschrift vom Jahre  1457 erhalten, die wiederum zunachst nur auf eine 
frnhere Abschrift vom Jahre  1365 Bezug nimmt. Durch die Handfeste 
werden zahlreiche Bestimmungen eines alteren, wahrscheinlich aber erst 
um 1320 unter Christoph II. entstandenen fehmarnschen Landrechts ent- 
weder aufgehoben oder gemildert*). Dieses, das sog. alteste fehmarnsche 
Landrecht, ist unterzeichnet von einer ganzen Anzahl fehmarnscher Ein- 
wohner**) und zahlt diejenigen S trafen auf, welche ehemals fur jedes 
naher bezeichnete Vergehen auf Fehmarn in Anwendung kamen. F u r 
geringe Vergehen finden sich dort haufig schwere S trafen —  so z. B . 
wird der Holzhieb im koniglichen Walde (Staberholz?) mit Todesstrafe 
und Einziehung sammtlicher Guter geahndet — , was zu der Annahme 
gefuhrt hat, dah das alteste fehmarnsche Landrecht ein Ausnahme- 
gesetz sei.

D as fehmarnsche Landrecht gestattete bei den meisten Vergehen eine 
Suhne durch Busten, die theils landesherrliche, theils private maren, 
insofern sie dem Konige oder dem Klager zu Gute kamen. Die M ann- 
buhe oder das Wergeld (vom althochd. vvsr — M ann und irslt — Geld) 
fur einen Erschlagenen betrug nach dem alten Landrecht 60 Mk., fur 
Verwundungen mustte der Angeklagte fe nach der Schwere derselben 
Vs, V  ̂ und V« des vollen Manngeldes an den Landesherrn, hier den 
danischen Konig, und an den Klager entrichten. „M an hat also," sagt

*) Zu dem folgenden Abschnitte uber das alteste fehmarnsche Landrecht vergl. 
P . Hasse: D as alteste fehmarnsche Landrecht. Kiel 1881.

D as alteste fehmarnsche Landrecht tragt die Namen der folgenden Feh- 
maraner: Henricus Potgarden, N icolaus Bulle, Syw ardus aus Stoberdorp, N . 
Abenson, Elardus aus Potgarden, Tanko Heddenson, Zagge, Dyre aus Zyarnestorp, 
Bolche aus Damtestorp (I). Nanne Skowartsone, N. Ringespore, Elarus, Syw arus  
aus Zyarteudorp, Mitte Skeladore, Hasso, Wolderus, Christiernus. Tanko, Onen, 
Tidemannus aus Golendorp, S igh ir aus Goleudorp. Janike aus Potzeu, Jerre  
Riquartsen, Jerre aus Kopeudorp, Edde aus Kopeudorp, Boye aus Kopendorp, 
Petrus Fruheytenson, Bole Peterson und N. aus Denskendorp. S .  Staatsb. Maaa- 
zin, Bd. IV , S .  710 sf.



F . W. Otte, „die Unrechtmahigkeit der Verwnndung oder des Todt- 
schlages anerkannt; aber die Aristokratie des Reichthumes oder des 
S tandes hat es verhindert, dem Blutdurst der Reicheren durch eine ver- 
haltnihmahige S trafe Einhalt zu thun; und der Urheber der Gesetze be- 
gnugte sich, aus dieser Unvollkommenheit derselben fur sich einen Vortheil 
zu ziehen." Die an den Klager zu entrichtende Buhe tra t wahrscheinlich 
ehemals an die Stelle der Blutrache, die nach einer lubschen Chronik 
in Holstein erst im Jah re  1392 durch den Grafen Claus ganzlich ab- 
gethan wurde.

Gemeine und gefahrliche Verbrechen hatten meistens den Verlust 
des Lebens und der Håbe des Angeschuldigten im Gefolge. Entzog 
diefer sich feiner Bestrafung durch die Flucht, so fiel die Halfte seiner 
und seiner F rau  Guter, beweglich und unbeweglich, an den Landesherrn. 
Wurde ein Friedensbrecher —  das alteste fehmarnsche Landrecht forderte 
den Frieden fur Hans, Kirche und Thing —  oder ein eines anderen 
schweren Verbrechens bezichtigter Bewohner der Jnsel Fehmarn, nachdem 
er fluchtig geworden war, friedlos gelegt, so war er in Bann und Acht 
gethan, fur vogelfrei erklart, und seine wissentliche Hegung war ein 
Vergehen, welches ebenfalls Lebens- und Vermogensstrafen nach sich zog. 
Durch die Flucht zeigte er eben, dah er es aus einen Friedenskauf oder 
einen Vergleich mit dem koniglichen Vogte nicht ankommen lieh, dah er 
entweder die von diesem geforderte Buhe an den Landesherrn nicht zahlen 
konnte oder wollte. M it der Hegung des friedlosen Verbrechers stand 
die Bewahrung des gestohlenen Gutes in Verbindung, sie war gewisser- 
mahen eine nothwendige Folge der Hegung des Friedlosen und wurde 
daher ebenfalls mit Todesstrafe und Einziehung sammtlicher Guter 
geahndet.

Die Todesstrafe kam auherdem bei folgenden Verbrechen in An- 
wendung: Raub, Nothzucht, Brandstiftung, S trandraub, Gewaltthat im 
groheren Schiff, Waldfrevel, Diebstahl u. s. w.; fur Verwundungen setzte 
eine Wundentaxe das S trafm aah fest. E s war dem Angeklagten nicht 
gestattet, vor Erledigung seiner Angelegenheit Theile seines Eigenthums 
zu verauhern; denn durch eine vorzeitige Verauherung seiner Håbe



2 komite er leicht archer S tand gesetzt werden, die ihm gegebenenfalls aust 
 ̂ erlegten Brnchen zu zahlen.

Ging ein Bewohner der Jnsel Fehmarn mit Tode ab, und hatte er 
2 kerne Erben auf dem Lande, so wurde seine Hinterlassenschaft durch J a h r
a und Tag bewahrt und fiel endlich zum dauernden Besitze an den
2 Landesherrn.

Archer den Strafbestimmungen enthielt das alteste fehmarnsche 
L Landrecht sehr menig. Der Konig berief den Vogt, den advoeatuZ, der
f fur jede Strafsache aus der Einwohnerschaft der Jnsel drei angesehene,
z glaubwurdige und gutbeleumundete M anner, die ironriiiati (— die Er-
r nannten), Navninger*), bestellte, die dann verpflichtet maren, die Sache
j des Beschuldigten genau zu erkunden, und deren Aussage denselben ver-
r urtheilte oder freisprach. Schuldsachen wurden durch drei vom Vogte
s erwahlte Dorfnavninger geschlichtet, verurtheilten diese den Schuldner
K znr Zahlung, so verordnete der advoeatus eine dreimalige Zahlungsfrist
r von je 14 Tagen.

Nach dem altesten fehmarnschen Landrecht sollte in zwei Thingen 
 ̂ zu Burg und Petersdorf —  das Dorf Petersdorf ist als Kirchort schon
 ̂ 1329 nachweisbar —  das Urtheil gefallt werden. Auf dem jedesmaligen
? Thinge ernannte der Vogt, der dort den Vorsitz gefiihrt haben wird, die
j drei nornirrati, welche dann erst auf dem nachsten Thinge ihren Spruch
) abzugeben hatten. Dem koniglichen Vogte war archer diesen beiden
? Thingen noch die Hegung eines dritten Thinges, eines Sondergerichts,
i in der landesherrlichen Burg (Oa8trrrrri), hier Glambek, erlaubt, sobald
s er die Berufung desselben fur nothwendig hielt. Vom Dreimannergericht
l war auf Antrag und unter Einwilligung der ganzen Gemeinde des
L Landes Fehmarn, der Landesversammlung, eine Appellation des Beklagten
) an das Gericht des Konigs gestattet.

D as alteste fehmarnsche Landrecht ist als eine Art Vertrag anzu-

*) Jm  jutischen Lov heitzen sie die Naffn oder Navn. Dieses Wort ist von 
j dem danischen Verbum „naevne", d. i. nennen, ernennen, abgeleitet. I n  der nieder-
s sachsischen Sprache nannte man die Navn die „neineZs". d. i. die Ernannten, Er-
 ̂ svahlten, von dem alten Worte „nomen" oder ,,nemen", d. i. ernennen.



sehen, welcher zur Zeit des danischen Konigs Christoph II. zwischen dem 
koniglichen Vogte auf Fehmarn und den Reprasentanten der Jnsel 
—  potiores tsi-ras —  abgeschlossen ward. Z ur Beglaubigung der An- 
nahme dieses Vertrages versaheu die fehmarnschen Vertreter die betresfende 
Urkunde mit Namensunterschrift. Die im Landrecht erwahnte konigliche 
Bestatigung der zwischen Vogt und Jnselbevolkerung getroffenen Ab- 
machung wird zweifelsohne bald erfolgt sein, wenigstens latzt das 
spatere fehmarnsche Landrecht vom Jahre  1558, das dem altesten feh
marnschen Landrecht von 1320 nachgebildet ist, eine ehemalige konigliche 
Bestatigung des letzteren vermuthen. (S . P . Hasse: D as alteste feh
marnsche Landrecht, S .  4.)

I n  der vorerwahnten Handfeste des Grafen Johann des Milden 
vom 15. August 1326 wurden nun die harten Bestimmungen des Land- 
rechts in vielen Punkten gemildert; so z. B . wurden die Butzen fur
Todtschlag und Munden uberall herabgedruckt. An die Stelle des
Dreimannergerichts trat das Landgeschworenengericht oder das Gericht der 
12 Geschworenen, dieselben wurden aus den angesessenen und unbe-
scholtenen Grundbesitzern der Jnsel gewahlt. E s war dem Angeklagten 
gestattet, drei der Geschworenen „mit schlichten M orten" und weitere drei 
eidlich zu verwerfen (up don lidoen decider driven), an deren Stelle 
dann andere ernannt werden mutzten. M an unterschied nach der Hand
feste auf Fehmarn Landgeschworene und Dorfgeschworene, letztere gab es 
in jedem Dorfe; dieselben bildeten in ihrer Gesammtheit die Ver- 
tretung der ganzen Gemeinde des Landes Fehmarn und waren vielleicht 
befugt, kleinere Handel selbstandig zu schlichten.

Mie aus dem Vorstehenden klar ersichtlich ist, bildeten also im 14. 
Jahrhnndert die fehmarnschen Kirchspielsgerichte noch nicht die Grundlage 
fur die Gerichtsverfassung der Jnsel. Die in der Handfeste nicht be- 
ruhrten Artikel des Landrechts werden auf Fehmarn auch fernerhin in 
Kraft geblieben sein.

I n  der Handfeste des Grafen Johann war jegliche Appellation 
auher Landes bei Leibesstrafe untersagt; ferner ward das dritte Thing 
des Landrechts ganzlich aufgehoben, Der G raf war als Landesherr



in nicht befugt, auf Fehmarn eine Festung auher der vorhandenen Burg
G Glambek anzulegen. Die Heeresfolge der Jnsulaner beschrankte sich nur
w auf die Vertheidigung ihres Eilandes: eine kriegerische Verwendung der-

selben auherhalb der Jnsel war unter keinen Umstanden statthaft. Die 
7s freie Ausfuhr ihrer Bodenerzeugnisse durfte den Bewohnern Fehmarns
in nicht mehr erschwert werden; nur der Landesversammlung stand es frest
m auf Antrag der Geschworenen ein Kornausfuhrverbot zu erlassen, sobald
L3 es das Interesse der Jnsel erheischte.

Alle Ortschaften der ganzen Jnsel Fehmarn, vielleicht mit alleiniger 
l§ Ausnahme der S tad t Burg, bildeten damals eine einzige Commune, die
>9 eoinum nitas to tius te rras oder, wie G raf Johann der Milde in seiner
K Handfeste sagt: „dat lånt, dat gantze, das mene lånt."

Johann der M ilde, der einst seinem Halbbruder zur Krone ver
st holfen, dann aber dessen P arte i verlassen hatte, billigte die von Gerhard 

dem Grohen ausgefuhrte Vertreibung und Entthronnng des danischen 
^  Konigs nicht; er verglich sich daher am 30. November 1328 zu Lubeck
n mit seinem Halbbruder, gewahrte ihm eine Geldanleihe von 20 000 Mk.
I  S ilber und sandte ihm eine kleine Trnppenmacht zur Unterstutzung im
^ Felde. F u r diese Gefalligkeit belehnte der vertriebene Konig den Grafen
n mit der Jnsel Fehmarn als einem rechten Erblehn, vererblich auf dessen
N Erben, sowohl mannlichen als weiblichen Geschlechts. Wie bereits be-
7 richtet worden ist, hatte Johann diese Jnsel schon um 1326 nach der
L Vertreibung des Konigs Christoph II. in seinen Besitz gebracht; von
c> dieser Zeit an fuhrte er auch den Titel: „G raf von Holstein und
A Storm arn, Herr der Lander Laaland, Falster und Fehmarn"*).

M it Hnlfe des Grafen Johann kam Christoph II. wieder zu seiner 
H Krone. Bald aber entstanden weitere Unruhen und Jrrungen, die den
i) Grafen Johann von Neuem in das Lager der Widersacher des Konigs

trieben, und die auch die Jnsel Fehmarn beruhrten, wie ein Vertrag des 
9 Grafen mit den Fehmaranern vom 1. J u li  1329 beweist. I n  diesem

*) Nach der Erwerbung Fehmarns nannte er sich: „ lo lm n u es, 6 e i Aratia
9 60M68 Holtriatias s t  Ltoium rlas, to ira iiu n  k'alstriae, V w dria6M 6
P Noraluus."



Vertrage verpflichten sich die Geschworenen der Jnsel Fehmarn, die Raths- 
herren der S tad t Burg und die ganze Gemeinde des Landes kunftighin 
nicht wieder eine Auflehnung gegen die graflich-holsteinische Herrschaft und 
Botmahigkeit zu versuchen; weiterhin geloben sie, etwaige in ihrer M itte 
weilende Treubruchige und Unruhestifter —  vrsdodreeiLsr —  dem ver- 
ordneten graflichen Vogte zur Bestrafung zu uberantworten. Es ist mit 
ziemlicher Sicherheit anzunehmen, dah die hier angedeuteten, gegen das 
grafliche Regiment auf Fehmarn gerichteten Widersetzlichkeiten auf ge- 
heime Bestrebungen des Konigs Christoph II., dem Grafen auf dieser 
Jnsel durch Anhanger der danischen Krone Verlegenheiten zu bereiten, 
zuruckzufuhren sind. Die Unterwerfungsacte ist von zahlreichen Feh- 
maranern aus 33 Ortschaften*) der Jnsel unterzeichnet und enthalt zur 
Beglaubigung die Namen mehrerer holsteinischer Ritter, sowie der Raths- 
herren der S tad t Lubeck.

Leider ist das O riginal dieses Vertrages nicht auf uns gekommen; 
eine Abschrift desselben aus dem vorigen Jahrhundert gilt als durch- 
aus unzuverlassig und ist auch so voller Ungenauigkeiten, dah man 
kaum mehr im Stande ist, Personen- und Ortsnamen zu unterscheiden. 
Wie fehlerhaft die Schreibung der Ortsnamen in dieser verderbten U r
kunde ist, geht schon daraus hervor, dah Puttgarden, Kopendorf, Preesen, 
Meeschendorf und Sahrensdorf dort bezw. als LattKardiri, Oodindor, 
?orriii66886ri, N s tm in d sr und 8nriii886Q aufgefuhrt werden. Bei aller 
Fehlerhaftigkeit ist diese Urkunde aber doch von nicht geringer Wichtigkeit. 
S ie  zeigt uns, dah 1329 schon sammtliche vier Kirchspiele auf Fehmarn 
vorhanden waren und zwar in demselben Umfange, wie sie noch hente 
auf Fehmarn bestehen. Burg, Bannesdorf und Petersdorf treten durch 
die beigefugte Bezeichnung „parooiiia" bestimmt als Kirchorte auf. Land- 
kirchen wird zwar nicht namentlich erwahnl; die Dorfer des Kirchspiels 
Landkirchen dilden aber in der Urkunde als Ortschaften, die als zu keiner

*) A ls Unterzeichner des Vertrages werden u. A. auch die Fehmaraner 
„^Vulptiarcins L rp^ sssn  6t Ukrcliek in rnonts 80^6  in paroeliia Lur^" erwahnt. 
Wir haben es hier aller Wahrscheinlichkeit nach mit einer eingegangenen fehmarnschen 
Ortschaft (S y lt? )  zu thun.
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der drei ubrigen GemeindeN gehorig bezeichnet werden, eine „paroelria", 
hier das mittelste Kirchspiel, fur sich. Strukkamp und Neujellingsdorf, 
zwei fehmarnsche Dorfer, die das Waldemarsche Erdbuch noch nicht kennt, 
finden in diesem Vertrage, der fog. „eoinxositio in ts r  eom itsm  Hol- 
sa tias 6t ksiriarisrises", zuerst als Struediamx) und NiZSAtzldesdorx 
Erwahnung.

Der wankelmuthige und wortbruchige Konig Christoph II., der 
bald zu der Einsicht gekommen war, dah er ohne die Hulfe seines Halb- 
bruders, des Grafen Johann, nichts gegen seinen Gegenkonig Waldemar III . 
nnd den Grafen Gerhard mit Erfolg unternehmen konne, suchte endlich 
wieder eine Annciherung an feinen Halbbruder herbeizufuhren. Die 
Aussohnung der beiden Fursten erfolgte dann auch am 12. November 
1329 zu Dingstedt auf Falster. Johann der Milde erhielt hier nicht 
nur das schon 1328 versprochene fehmarnsche Lehn bestatigt, sondern es 
wurden ihm noch anderweitige, grohere Vortheile gewahrt. Der Konig 
entsagte zu Dingstedt auf Falster allen Anfpruchen auf Fehmarn fur sich 
und seine Erben und ubertrug diese Jnfel mit allen koniglichen Einkunften 
zum ewigen Erblehn an den Grafen Johann und dessen Nachkommen; 
ferner gelobten der Konig und der G raf sich gegenseitig Unterstutzung 
und Hulfe in ihren Kampfen. Durch diesen Allianzvertrag zu Dingstedt, 
der das Ansehen, die Macht und die Einnahmen des Grafen Johann III. 
von Wagrien ungemein vermehrte, wurde die Jnsel Fehmarn zuerst 
politisch fur langere Zeit mit Holstein vereinigt.

Auf die hier gefchilderten Unruhen folgten fur die Jnsel Fehmarn 
unter der segensreichen Herrschaft des Grafen Johann III . mehrere Jahre  
der Ruhe und des Friedens.

Aus der Regierungszeit dieses Fursten ist noch der Bericht der 
Chronisten iiber die unerhorte Kalte des Jah res 1322 erwahnenswerth. 
Die Ostsee war damals infolge eines anhaltenden Frostwetters, das vom 
30. November 1322 bis zum Fruhling des Jah res 1323 wahrte, mit 
einer derart festen Eisdecke belegt, dafi man von Fehmarn aus uber das 
Eis nach den danischen Jnseln gelangen konnte; man hatte sogar mitten 
auf dem Eise Hutten errichtet, in denen man den Reisenden Erfrischungeno



anbot. Wendische Rauber gingen damals iiber das Eis der Ostsee und 
plunderten die danischen Kusten. —

W ir konnen nicht umhin, an dieser Stelle zweier Urkunden aus 
dem Jahre  1336 Erwahnung zu thun, die beide ein und dasselbe kirch- 
liche Vermachtnih betreffen, und die, wie wir weiter unten sehen werden, 
aus verschiedenen Grunden unsere Beachtung verdienen. Beide Urkunden 
datiren vom 27. M ai 1336 und berichten von einem Presbyter Nicolaus, 
Sohn des verstorbenen Burger Rathsherrn Hosekin. Genannter P re s
byter schenkte namlich im Jah re  1336 ein Viertel Ackers einer Huse zu 
Bisdors*) an den Dompriester Hermann von Brode in Lubeck zur Auf- 
besserung einer von diesem in der dortigen Domkirche errichteten Vicarie. 
D as fragliche Stuck Land bildete einen Theil eines Besitzthums, das 
von einem Witte Herder Brodersen in rechtlicher Weise angekauft worden 
war. Nach dem noch jetzt in der Urschrift erhaltenen Stiftungsdocument 
der erwahnten Vicarie ist dieselbe am 12. April 1336 von dem Dom
priester Hermann von Brode zu Ehren der Apostel Philippus und 
Jacobus errichtet worden. Die Schenkung des Presbyters Nicolaus 
wird nun in den beiden vorhin genunnten Urkunden durch die Burger 
Rathsherren und die an den Parochialkirchen der Jnsel wirkenden Geist- 
lichen bestatigt. Als Kirchherren der Jnsel (reetoros 66cl68iarnin torras 
vsinnrsn) werden bei dieser Gelegenheit anher dem Propsten Dietrich in 
Burg (H iiderieus praexositus in  Loreli) die Plebane Detlev in Land- 
kirchen (I)iUi1onn8 in  lantirsr^e) und Werner in Petersdorf l^Vuer- 
nsru8 in  x>tzt,sr8torp) genannt, von deneu letzterer noch 1345 zu zweien 
M alen als Kirchherr der Petersdorfer Kirche Erwahnung findet. Neben 
Petersdorf tritt also in dieser Urkunde schon Landkirchen bestimmt als 
Kirchort aus. Dieser O rt verdankt ohne Zweifel seine Entstehung der 
dortigen Kirche, von deren Errichtung uns nichts Naheres bekannt ist; 
es ist jedoch mit einiger Sicherheit anzunehmen, dah diese Kirche ur-

*) I n  einer der beiden Urkunden wird der betreffende Acker bezeichnet a ls:  
unurn lntSAruni ciunrtale NAii unins rc>an8i 8ltum  inkin t6rir>ino8 (GemarkllNg) 
viUntz di86kop68torp''. — Zu dem Dorfe Bisdorf vergl. unsere Note aus S .  16, 
sowie die Noten der Urkunden 6 l3  und 614 im Urkundenbuche des Bisthum s 
Lubeck.
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sprunglrch an einem Orte erbaut wurde, der ganzlich unbewohnt w ar; 
ware namlich an dem Orte ein D orf gewesen, so wurde dieses, da es 
doch zweifelsohne einen Namen hatte, wohl nicht erst seinen Namen von 
der zu erbauenden Kirche entlehnt haben. Auch der M angel einer Ge- 
markung bei dem Dorfe Landkirchen spricht fur die Annahme, dah hier 
von Alters her kein Dorf existirte, und dah hier einst eine „Landkirche" 
auf dem Dorffelde eines anderen fehmarnschen Dorfes errichtet wurde. 
F u r die allgemein verbreitete Ansicht, dah die Kirche in Landkirchen 
ehemals die „Landeskirche" des Landes Fehmarn und als solche das 
alteste fehmarnsche Gotteshaus war, lasten sich u. E. keinerlei Grunde 
anfuhren. Die Thatsache, dah sowohl in den hier beschriebenen, als auch 
in spateren Urkunden stets nur die drei Geistlichen zu Burg, Landkirchen 
und Petersdorf als Kirchherren der Jnsel Fehmarn bezeichnet werden, 
hat die Behauptung aufkommen lasten, dah die Kirche in Bannesdorf 
ursprunglich keine Parochialkirche, sondern nur eine Filialkirche von 
Burg war*).

Die erste der vorerwahnten Urkunden vom 27. M ai 1336 tragt 
das Siegel der S tad t B urg ; dasselbe ist rund, halt etwa drei Zoll im 
Durchmesser und zeigt als Mappen eine vom Masser umfluthete Ring- 
mauer mit zwei Thurmen, zwischen denen sich eine Krone mit einem 
S tern  besindet. Die beschadigte Jnschrift dieses Siegels lautet: „8  (IZil- 
luru) O (ivium  6) L  0 ^ 8 H 1 0  sin ts rra  ^m1>) Westphalen
theilt freilich schon ein Siegel der S tad t Burg vom Jahre 1290 mit, 
welches keine Ringmauer zeigt, dagegen zwei Thurme, zwischen welchen 
sich das Nesselblatt besindet. Die Jnschrift dieses Siegels ist : ,,8i§Q6-

*) I n  einer Note zu der Urkunde 614 des Urkundenbuches des B isthum s  
Lubeck heiht e s : „Erst nach der M itte des 16. Jahrhunderts (ungewih, wann) ist 
durch Abtrennung von dem Kirchspiele Burg ein viertes Kirchspiel, Bannesdorf a. F ., 
entstanden". Diese Bemerkung ist falsch; denn in dem Vertrage des Grafen 
Johann III. mit den Fehmaranern vom 1. J u li  1329 kommt schon, wie wir bereits 
gemeldet haben, die Parochie Bannesdorf mit den noch gegenwartig dazu gehorigen 
funf Landgemeinden vor. D ie Kornhebungen. welche das Compastorat in Burg noch 
jetzt zum Theil aus einzelnen Dorfern des Kirchspiels Bannesdorf bezieht, lassen 
freilich vermuthen, dah die Burger Kirche ehemals auch die Pfarrkirche fur diesen 
District gewesen sei; es fehlt jedoch hieruber — ob die Gemeinde Bannesdorf einst 
Annex von Burg war oder nicht — jegliche verbiirgte Nachricht. S .  auch I .  M . 
Michler: Kirchl. Statistik der Provinz Schleswig-Holstein, S .  1148.



tu ru  eivitati8 doreU." Eine Ringmauer fehlt hier ganz. Die Datirung 
dieses Stadtsiegels (1290) ist mehrfach und wohl mit Recht angefochten 
worden. E s ist namlich nicht gut denkbar, dah die S tad t Burg im 
Jah re  1290, da sie unter dem Herzoge Waldemar IV . von Sudjutland 
stand, in ihrem Siegel das Nesselblatt, das Mappen Holsteins, fuhrte. 
D as holsteinische Nesselblatt ist auch erst im Jah re  1416 in das Mappen 
der Landschaft Fehmarn aufgenommen worden, welcher Umstand den 
danischen Konig Erich nach seiner eigenen Aussage hauptsachlich zu der 
Verwustung der Jnsel Fehmarn im Jahre 1420 bewogen haben soll. 
Wahrscheinlich anderte damals auch die S tad t Burg ihr Mappen und 
vertauschte die danische Krone mit dem holsteinischen Nesselblatte. D as 
Burger Stadtarchiv enthalt zwei sehr alte Petschiere, von denen das eine 
genau dem von Westphalen (Nou. iusd, Band IV , S . 237) mitgetheilten 
Stadtsiegel gleicht: Mappen und Jnschrift stimmen hier wie dort ganzlich 
uberein. D as zweite Petschaft hat die Umschrift: „KiZilluui ox>16i 
v iud ris"  und zeigt im Siegelbilde eine mit einem Thore und zwei 
Thurmen versehene M aner, die vom Masser umspult wird. D as Nessel
blatt, der heraldische Hinweis auf die holsteinische Herrschaft, lagert 
schrage zwischen den beiden Thurmen. Ueber das Alter dieses Petschiers
ist nichts Naheres bekannt; wir wollen hier nur andeuteu, dast an einer 
Urkunde vom 21. M ai 1514 ein beschadigtes Rathssiegel der S tad t 
Burg mit ebenderselben Umschrift vorkommt*).

D as Vorhandensein eines Burger Stadtsiegels und das Auftreten 
der Burger Rathsherren oder eou8ul68 in den Jahren 1329 (eou8ul68 
ur OorcU) und 1336 (eou8u1s8 o^icti dorelr) weisen schon auf eine fruhe 
S tadtqualitat dieses Ortes und auch vielleicht sogar auf eine ev. Be- 
widmung desfelben mit lubschem Rechte hin. S eit dem ersten Viertel 
des 13. Jahrhunderts wurde diefes Stadtrecht namlich durch landes- 
herrliche Privilegien an eine ganze Anzahl von Ortschaften (1235 an 
Oldenburg, 1236 an Ploen) ubertragen, wie die noch jetzt erhaltenen 
zahlreichen Verleihungsurkunden bestimmt darthun. D as Bewidmungs-

*) Vergleiche hierzu die Note zu Nr. 41 der fehmarnschen Urkunden und 
Regesten.



document fur Burg ist verloren gegangen; dah es einst vorhanden war, 
geht mit Sicherheit aus einem Schreiben des Rathes dieser S tad t an 
den Grafen Heinrich III. von Osnabruck vom Jahre  1406 hervor. Burg 
befah gewih schon lange vor Ertheilung des altesten fehmarnfchen Land- 
rechts (1320) S tadtqualitat; denn da die Vertreter der S tad t das ge- 
nannte Landrecht nicht mit unterzeichneten, muhte diefer O rt fchon da
mals eine von der Landschaft getrennte Commune dilden.

W ir kehren jetzt nach dieser kleinen Abfchweifung zu den geschicht- 
lichen Begebenheiten zuruck, die sich wahrend der Regierung des Grafen 
Johann III., des Milden, auf der Jnfel Fehmarn zugetragen haben.

Der Konig Christoph II. von Danemark war im Jahre 1332 ge- 
storben, und fein Sohn Waldemar IV . Atterdag hatte Anspruche auf die 
danifche Krone erhoben. Erst im Jahre 1340 waren dessen Bemuhungen 
um den danischen Thron von Erfolg begleitet. Eine feltene Zahigkeit und 
Festigkeit des Willens waren die am meisten hervorstechenden Character- 
eigenschaften dieses Monarchen. Den Namen Atterdag, d. i. Wiedertag, 
erhielt er daher, weil er haufig, wenn er bei feinen Unternehmungen 
auf unvorhergesehene, unnberwindliche Hindernisfe stiest, welche ihn 
zwangen, fein Vorhaben auf eine gelegenere Zeit zu verschieben, die 
Redensart gebrauchte: „ I  Morgen er det atter D ag." Dr. Falke*) 
kennzeichnet die geistigen Eigenschaften diefes Fursten mit folgenden 
M orten: „Fruhzeitig war in ihm die uberlegende, umschauende Klugheit, 
die zahe, stets zuwartende, nie loslasfende Willenskraft zur Reife ge- 
kommen, welche ihm wahrend seiner langen Regierung hauptsachlich die 
glucklichen Erfolge gewinnen follten. Freilich befah er dabei auch jene 
angeborenen Eigenschaften des danischen Hanses Estrithson's, die den 
meisten Vertretern dieses Geschlechts fruhen und gewaltsamen Untergang 
bereitet hatten, einen hochfahrenden, leidenschaftlichen, zu Gewaltthatigkeit 
stets geneigten, vor Verbrechen nie zuruckschreckenden S in n  und jene kalt 
berechnende Rucksichtslosigkeit, welche nie prust, ob das M ittel gerecht 
und gut ist, fondern nur, ob es zum Ziele fuhrt." Der Character

S . v r . I .  Falke: D ie Hansa als deutsche See- und Handelsinacht, S .  47 ff.



dieses Fursten barg also eine zweischneidige Waffe in sich, die, in ge- 
waltsamen Thaten hervorbrechend, entweder archerordentliche Erfolge oder 
ebensolche Miherfolge zeitigen mutzte.

Bei dem Tode Christophs II. waren groste Theile des danischen 
Reiches in den Hånden der holsteinischen Grafen aus dem Hause Schauen- 
burg. Gerhard der Grohe, ein Vertreter dieses Hauses und Hauptfeind 
Danemarks, war freilich im Jah re  1340 durch den Meuchelmorder Niels 
Ebbesen zu Randers aus dem Wege geraumt worden, aber ein anderer 
Schauenburger, der G raf Johann III., der Milde oder der Freigebige, 
verfolgte aufmerksam und nicht ohne M ihtrauen die ersten Regierungs- 
mastnahmen des jugendlichen Konigs. Jh n  versohnlich zu stimmen, war 
das erste Erfordernist, welches das Interesse des zerrutteten danischen 
S taates erheischte.

Am 21. M ai 1340 ertheilte der Konig dem Grafen Johann III., 
seinem Oheim, eine Bestatigung seines fehmarnschen Besitzes. Ein Gleiches 
geschah 1353 und 1356 bei Schlichtung von Streitigkeiten zwischen 
Waldemar IV . und den holsteinischen Grafen. Am 1. September 1353 
tra t Johann seine in Danemark belegenen mutterlichen Erbguter an den 
Konig ab, erhielt aber die Briefe uber Fehmarn, die ihm von Waldemars 
Vater verliehen worden waren, ausdrucklich bestatigt; denn in dem da
mals abgeschlossenen Vergleiche zwischen Konig und G raf heiht es wort- 
lich: „de breve, de greve Johan  van desseme koninghe edder syneme 
vadere heft uppe Vemeren, de scolen by erer .macht bliven, dar he 
manschop af don scal." Die Bewohner Fehmarns hatten dem Grafen 
Johann auch im Jah re  1349 von Neuem ihre Ergebenheit ausgedruckt.

Im  Jah re  1357 entstand, veranlastt durch das kriegerische Vor- 
gehen des R itters Henneke Limbek gegen die S tad t Kiel, eine Fehde 
zwischen dem Korrige Waldemar IV . und den holsteinischen Grafen. Der 
Konig eroberte zunachst Langeland, Alfen und Angeln, dann wandte er 
sich gegen Fehmarn und umstellte diese Jnsel mit seinen Schiffen. Trotz- 
dem er seine Unternehmung gegen Fehmarn in aller Stille vorbereitet 
hatte, war doch schon die Kunde seiner kriegerischen Absicht nach der 
Jnsel gedrungen und hatte die Bewohner derselben zu den Waffen ge-



ir rufen. Die Fehmaraner waren eben nicht gewillt, ihre Jnsel ohne
T  Blutvergiehen einem fremden Eroderer zu uberliefern, von dessen Gnade
)is sich keine Schonung erwarten lieh; sie hatten daher den Wachtdienst an
36 den Kusten Fehmarns sorgfaltig organisirt, so dah jede Annaherung der 
3s feindlichen Flotte sofort signalisirt werden konnte. Alle Schisfe hatte
m man aufs Land gezogen; auch hatte man an den wenigen zuganglichen
>3 Landungsplatzen der Jnsel Befestigungen angelegt, unter deren Schutz
m man eine feindliche Landung mit Erfolg abzuwehren hoffte.

Nachdem der Danenkonig die ganze Jnsel mit seiner Flotte um- 
iz zingelt hatte, versuchte er einen Landgang; die Jnsulaner wuhten aber
75 zuerst jeden feindlichen Angriff abzuweisen. Endlich gelang es den Danen,

das User zu gewinnen. Wie die Sage meldet, sollen die Feinde in der 
Nahe der Burg Glambek zuerst den fehmarnschen Boden betreten und 

ihl hier ein heftiges Gefecht mit einigen herzugeeilten Volkshaufen zu bestehen
»g gehabt haben. Waldemar selbst befand sich im Gedrange und wurde
m von einem Fehmaraner mit dem Schwerte verwnndet. Sow ohl der
§  Thater, als auch der Anfuhrer der Jnsulaner geriethen in danische Ge-
3s fangenschaft; beide M anner muhten auf Befehl des Konigs ihre Tapfer-
3) keit mit dem Tode buhen.

Als der holsteinische Befehlshaber und Amtmann auf Glambek die 
6 grohe Zahl der danischen Schiffe gewahrte und zugleich in Erfahrung
-6 brachte, dah Waldemar die am Strande zur Abwehr versammelten
§  Jnsulaner zersprengt und eine Landung erzwungen hatte, raffte er schnell

dasjenige, was er von seinen besten Habseligkeiten augenblicklich zur 
K Hånd hatte, zusammen und rettete sich mit seiner Gemahlin durch die 
§  Flucht auf holsteinisches Gebiet. D a hatte der Konig leichtes Spiel.
2  Ohne Kamps kam er in den Besitz einer Festung, die ihm mehr als
is eine mihliche Situation hatte beretten konnen. Seines Erfolges sicher
17 rnckte er gegen die S tad t Burg heran; aber schon auf dem Wege dahin
A warf sich ihm eine zweite fehmarnsche Schar entgegen. Der Konig, der

die Tapferkeit der fehmarnschen Bevolkerung wohl kannte, ries mehrere 
rs seiner besten Krieger zu sich, ertheilte ihnen den Ritterschlag und forderte
is sie auf, sofort die Gegner anzugreifen und dabei zu zeigen, dah der so-



eben ertheilte Adel ein wohlverdienter sei —  eine Gewohnheit, die der 
Konig bei ahnlichen Vorkommnissen haufig zu beobachten pflegte*). M it 
diesen Rittern warf sich der Konig dann auf den fehmarnschen Heerhaufen 
und besiegte denselben, indem er die eine Halfte desselben niederhieb, die 
andere dagegen gefangen nahm.

Als dieser zweite Kamps beendet war, erfuhr Waldemar, datz sich 
mehrere fehmarnsche Volkshaufen in die Kirchen der Jnsel gefluchtet 
hatten und hier einen danischen Angriff erwarteten. Der Konig lieh 
diese Hansen zur Unterwerfung auffordern; aber anstatt sich zu ergeben, 
griffen die Jnsulaner des Konigs Boten auf und erschlugen sie. Da 
befahl der aufs Hochste emporte Konig, die in den Kirchen verborgenen 
Gegner zu todten, welcher Befehl auch zur Ausfuhrung gelangte. Ein 
vierter und letzter Kamps, den dann noch der Konig mit einem weiteren 
fehmarnschen Heerhaufen zu bestehen hatte, fiel ebenfalls zu Gunsten der 
Danen aus.

Jetzt war Waldemar an allen Punkten Sieger und unumschrankter 
Herr der Jnsel. Die uberlebenden Fehmaraner muhten dem Konige 
eine Kriegssteuer von 4000 Mk. erlegen; nach anderen Quellen haben 
sie nur 200 R thlr. zahlen muffen**). Die von den Holsteinern geraumte 
Burg Glambek wurde von den Danen besetzt und bedeutend verstarkt. 
Nachdem der Konig dann dieses Schlosi mit einer danischen Besatznng 
belegt und es einem seiner Anfuhrer zur Vertheidigung ubergeben hatte, 
verlieh er die Jnsel, um weitere Brandschatzungen in anderen Kusten- 
gebieten der holsteinischen Grafen beizutreiben. Die Sage weih zu er- 
zahlen, dah Waldemar wahrend seines damaligen Aufenthaltes auf 
Fehmarn den altesten Hasen der S tad t Burg zerstorte und so dieser

*) Ueber einen Kampf des Konigs mit dem Grafen Claus, dem Sohne Ger- 
hards des Grohen, auf Fuhnen schreibt Christiani, schleswig-holsteinische Geschichte, 
Bd. III, S .  219: „Sobald er — der Konig — die Feinde gewahr wurde, schlug er 
eine Menge R itter , eine Gewohnheit, die er in dergleichen Fallen zu beobachten 
pflegte, um die neuen Nitter zu neuen meckwurdigen Proben der Tapferkeit 
aufzumuntern."

**) D ie annal68 Dairorurn schreiben: „olitulsrnirt 61 X X  m arens I^ni)66. 
m on." S .  Michelsen und Asmussen: Archiv flir Staats- und Kirchengeschichte, 
Bd. II, S . 218 ff.



aufbluhendett S tad t einen schwer zu verwindendett Verlust bereitete. 
Dieses geschah im Jah re  1358.

Noch im Herbste desselben Jah res kam durch die Vermittlung des 
Herzogs Barnim  von Stettin ein Vergleich zwischen dem Konige und 
seinen Gegnern, den holsteinischen Grafen, zu Stande, bei welcher Ge- 
legenheit sich der Konig verpflichtete, alle eroberten Platze zuruckzugeben. 
Der Konig kam diesem Versprechen auch nach; nur in eine Auslieferung 
der Jnsel Fehmarn an den greisen Grafen Johann III., den Milden, 
willigte er nicht. Letzterer starb schon 1359; die Streitigkeiten mit dem 
danischen Konige hatten also noch kurz vor dem Tode des Grafen zum 
grohten Theile ihre Erledigung gefunden.

Nachfolger des Grafen Johann III . wurde sein Sohn Adolf V II., 
der den Verlust der Jnsel Fehmarn an Danemark nicht verschmerzen 
konnte. M it den Sohnen des Grafen Gerhard des Grohen, den Grafen 
Heinrich und Claus, verbundet, verfuchte er, diese Jnsel mit Waffengewalt 
wieder in seinen Besitz zu bringen. Vor Abgang der Expedition thaten 
die drei Fursten ein Gelubde und verpflichteten sich, zu Ehren der heiligen 
Jnngfrau ein Nonnenkloster in Ahrensbock zu errichten, falls das in 
Aussicht genommene Unternehmen gegen Fehmarn von Erfolg begleitet 
sei*). Unter Beihulfe ihres Verwandten und Verbundeten, des Herzogs 
Albert von Mecklenburg, —  dessen Tochter Anna war mit dem Grafen 
Adolf V II. vermahlt —  zogen dann die Grafen mit ihren Schiffen 
gegen Fehmarn und erzwangen eine Landung. Bei dieser Gelegenheit 
wurden einige Schiffe des Konigs von den Holsteinern erobert, die Burg 
Glambek fiel in die Hande der Grafen, und die dortige danische Be- 
sahung wurde kriegsgesangen. D am als konnte es von den Grafen nicht 
verhindert werden, dah einige fehmarnsche Dorfer von den holsteinischen 
und mecklenbnrgischen Kriegsvolkern ausgeplundert und niedergebrannt 
wurden; auch wurden mehrere vornehme Fehmaraner, die es vielleicht 
mit den Danen gehalten haben mogen, als Gesangene fortgeschleppt.

*) Von diesem Vorgauge berichtet das Ahrensbiicker Giiterverzeichnih oder 
Urbar zum Jahre 1350. S .  auch Zeitschrift der Gesellschaft fur schleswig-holsteinische 
Geschichte, Bd. X I, S .  363.



D as Gelobnih der drei Fursten blieb aber vorerst unausgefuhrt, tvenU- 
gleich der junge G raf Adolf V II., in dessen Gebiet der O rt Ahrensbock 
belegen war, nicht unterlietz, dem neu zu errichtenden Kloster namhafte 
Geschenke — darunter auch den O rt Ahrensbock —  zuzuwenden.

Erst mehrere Jah re  spater (1386) wurde der P lan , in Ahrensbock 
ein Kloster zu grunden, auf Anregung des Jakob Krumbek, Domherrn 
zu Hamburg und Lubeck, von Neuem aufgenommen. Derselbe hatte 
namlich 1378, als er noch Archidiaconus in Tribusee w ar, von den 
Rittern Henning, Otto und Hinrich M einerstorf 125 Mk. jahrlicher 
Hedungen aus einigen fehmarnschen Dorfern gekauft; weiter erwarb er 
von dem Grafen Adolf V II. aus 12V? Hufen des Dorfes Danitestorp 
—  soll wohl heihen: Davitestorp, d. i. Vitzdorf —  noch 21 Mk. jahr
licher Renten. Aus diesen Einkunften von der Jnsel Fehmarn bewilligte 
er nun im Jah re  1386 zur Stiftung eines Jungfrauenklosters in Ahrens
bock 136 Mk. jahrlicher Hedungen und Renten. I n  der betreffenden 
Stiftungsurkunde heiht es wortlich: „Unde ick Jacobus Crumbeke vor-
schreven wil geven unde geve van staden an tho deme sulven Kloster tho 
stychtende (— stiften) tho deme ersten sos unde druttich marck geldes 
unde hundert marck geldes, de ick hebbe uppeme lande tho Vemeren in 
dessen dorpen: G alendorp, Metzendorp, Nyendorp, Stobersdorp unde 
D anitestorp."

D as vorstehende Vermachtnih ist ebenfalls in Jakob Krumbeks 
Testament vom 14. December 1387 enthalten. Hinsichtlich der beab- 
sichtigten Grundung eines Jungfrauen-Klosters in Ahrensbock be- 
stimmte 1397 Herzog Gerhard V I. als Besitznachfolger des Grafen 
Adolf V II. mit Einwilligung von Jakob Krumbeks Testaments-Executoren 
und des Papstes Bonifacius IX ., dah anstatt des fur Ahrensbock in 
Anssicht genommenen Nonnenklosters daselbst eine Karthause einge- 
richtet werden solle, die dann mit den legirten Hebungen und Einkunften 
auszustatten sei*).

*) D as Kloster Ahrensbock hat noch weitere Einnahmen von Fehmarn bezogen. 
S o  schenkten 1436 der Prabendar Johannes Ellingsten und sein Bruder Herbord dem 
Ahrensbocker Karthauser-Kloster 30 Mk. ewiger jahrlicher Renten von Fehmarn.
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Wahrscheinlich verhinderte der Krieg gegen die Nordjuten den 
K Konig Waldemar IV . Atterdag, die bald nach 1358 stattgehabte Unter-
m nehmung der Holsteiner auf Fehmarn zu ahnden. Diese behaupteten
os fortan die Jnsel mit Erfolg gegen alle Anfeindungen der Danen.

Um 1361 wird ein holsteinischer Vogt, Namens Rudolf Dynapelle 
I) (Holsvs D^rinM sl), genannt, welchem der G raf Adolf V II. und dessen
lL M utter, die Grafin M irislava , 400 Mk. lubische Pfennige schuldeten,
ns fur welche Forderung dem Vogte die Jnsel Fehmarn mit dem Schlosse
G Glambek zum Pfande gegeben wurde. Diese Verpfandung Fehmarns und
os seines landesherrlichen Schlosses wird indessen bald beglichen worden
os sein; denn fchon am 12. J u li  1375 wurde Fehmarn von Neuem, und
ltz zwar diesmal an die Lubecker, in Pfand gethan, die fur die Jnsel
>6 900 Mk. in lubischen Pfennigen —  „de to Lubeke ghenghe unde gheve
iz zind" —  an den Grafen bezahlten.

Nicht lange nach der Ruckeroberung Fehmarns durch die Holsteiner 
ru und Mecklenburger kam es zwischen dem Konige Waldemar IV . und dem 
G Grafen Adolf V II. zu einem Vergleiche, nach welchem der Konig den
G Grafen zn Rodby auf Laaland mit der Jnsel Fehmarn belehnte, 1364.
T  Der G raf verpflichtete sich damals, des Konigs Lehnsmann zu sein und
ro auf Erfordern seinem Lehnsherrn mit 50 Helmen zu dienen; betrat der
Z) G raf aber mit seiner Mannschaft des Konigs Gebiet, so war letzterer
»g gehalten, dem Grafen fur jeglichen Schaden zu stehen, sowie dessen Leute
rz zu bekostigen. D a die Bewohner Fehmarns nach der Handfeste des
N Grafen Johann III., des M ilden, nicht verpflichtet waren, autzerhalb
P  ihrer Jnsel Kriegsdienste zu thun, so ist wohl nicht anzunehmen, dah die
ro erwahnten 50 Helme von Fehmarn gestellt wnrden. Adolf V II. be
ls statigte dann 1365 „des Frydages binnen den 8 Tagen deh hilligen
L Lichnams unsers Herrn" zu Ploen die fehmarnschen Privilegien und
§  Freiheiten.



Graf Claus. —  Graf Heinrich I I I .,  Bischof von Osnabruck. — Er 
eignisse des Jahres 1416. — Verwustung der Jnsel Fehmarn durch 
Erich von Pommern. —  Die Vitalier erobern Glambek. — Ver-

pfandung Fehmarns an Lubeck.
1364— 1437 n. Chr.

„Auf des Oceans schaumenden Wogen 
Zog einst Furst Heinrich gewappnet daher,
Und er spannte den schmeidigen Bogen,
Seine Reisigen schwangen den Speer.
Und es kamen die wilden Horden,
Wehrlose Greise und Kinder zu morden;
Doch des Eilands Kampen zogen das Schwert, 
Trieben die Scharen vom heimischen Heerd."

J o h a n n  F r i e d r i c h  M a n .
1818.

„Der Fehmaraner hat sich, der edlen dithmar- 
sischen Abkunft eingedenk, immer von einem 
Geiste der Freiheit und Unabhangigkeit beseelt 
gezeigt."

G e o r g  Ha n s s e n .
1832.

Graf, Adolf V II. behielt die Jnsel Fehmarn bis an seinen Tod, 
1390; er war vermahlt mit der mecklenburgischen Prinzessin Anna, der 
Tochter des Herzogs Albert II., und starb ohne Leibeserben. M it ihm 
erlosch der Mannesstamm des Grafen Johann des Milden. Adolfs 
Character war kein kriegerischer: sein Streben war nur auf die Erhaltung 
der Ruhe und auf die Beforderung der Wohlfahrt seines Landes ge- 
richtet. Bei seinem Tode hatten die ubrigen Theile Holsteins zwei andere



si stammverwandte grafliche Linien, die Rendsburger und die sog. Schauen-
16 burger, inne, von denen letztere auch die Stammgrafschaft an der
L Weser besatz. Nach den Lehnsbriefen uber Fehmarn hatte dieses, damals
iZ ein selbstandiges danisches Lehn, an die Tochterkinder des Grafen Johann
>6 des Milden, die nachsten Cognaten Adolfs, fallen mussen. Dieses geschah
o aber nicht: Adolfs Antheil an Holstein wurde vielmehr nebst Fehmarn
0 von dem Grafen Claus und seinen Neffen, den Grafen Gerhard, Albrecht
n und Heinrich, den Sohnen Heinrichs des Eisernen, in Besitz genommen.
^ Die ebenfalls Anfpruch an diesen Antheil erhebende schauenburgische
L Linie wurde im Vergleiche zu Kiel durch einige Landergebiete an der
V Elbe und durch eine Summe Geldes entschadigt*).

Bei der jetzt vorgenommenen Auftheilung des gesammten Nachlasses 
6 des Grafen Adolf V II. fiel Fehmarn an den Grafen C laus, einen der
it tuchtigsten und tapfersten Regenten aus dem Hause der Schauenburger,
6 der aber bereits 1397 auf seinem Lustschlosse Osterhof bei Jtzehoe mit
^ Tode abging, ohne mannliche Erben zu hinterlassen. D a war eine neue
 ̂ Theilung nothig, die dann auch am 24. Ju n i 1397 auf der Ebene bei

b Bornhoved erfolgte. Danach wurde die ganze Hinterlassenschaft des
s) Grafen Claus an seine drei Neffen Gerhard V I., Albrecht I. und
 ̂ Heinrich III . vertheilt. Gerhard V I. erhielt, vorlaufig auf neun Jahre,

6 das Herzogthum Schleswig, welches gematz dem Lehnsvertrage von 1386
li ungetheilt blieb; auherdem empfing er Fehmarn mit Glambek und einige
? Theile im westlichen Holstein, die ubrigen Theile Holsteins fielen seinen
1 beiden Brudern, den Grafen Albrecht und Heinrich, zn. Nach den Be-
f schlussen der Landesversammlung zu Bornhoved sollte die Mannschaft
) fd. i. die Ritterschaft) des holsteinischen Landes und des Herzogthums
 ̂ Schleswig nichl getheilt werden, sondern allen drei Herren und deren

) Erben schworen und huldigen; zugleich musite die Mannschaft die Garantie
f fur die Erfullung dieses Theilungsvertrages ubernehmen.

*) I m  Jahre 1390 zeiglen die dieser Linie angehorenden Grafen Otto und 
k Bernhard den Landstanden auf Fehmarn, worunter hier S tadt und Landschaft ver-
lf standen werden muffen, den Verzicht auf den Nachlah des Grafen Adolf VII. zu
) Gunsten des Grafen Claus nyd seiner Neffen an.



Am 2. Jan u a r 1402 starb der Bischof Theodorich von Osnabruck, 
und G raf Heinrich III . von Holstein wurde zmn Bischofe dieses S tifts  
ernannt. Wie es fcheint, ubertrug dieser damals bei seiner Uebersiedelung 
nach Osnabruck die Verwaltung seines Antheils an Holstein einem 
seiner beiden B ruder, von denen G raf Albrecht aber schon 1403 auf 
einem Zuge gegen die Dithmarscher durch einen S turz  mit dem Pferde 
umkam. Jetzt wurde Herzog Gerhard alleiniger Herr des Herzogthums 
Schleswig und allein regierender Herr der Grafschaft Holstein; aber 
schon 1404 fand auch er seinen Tod im Kampfe gegen die Dithmarscher 
und hinterlietz eine junge Wittwe, die Herzogin Elisabeth, — eine Tochter 
des Herzogs M agnus von Brauuschweig —  und drei Sohne, die un- 
mundigen Prinzen Heinrich, Adolf und Gerhard. Schon bei seinen 
Lebzeiten hatte Gerhard V I. im Falle eines plotzlichen Todes einige 
Herren vom Adel zu Vormundern seiner minderjahrigen Kinder ernannt. 
Diese Herren (Erich Krummendiek, Lorenz Heesten, Siegfried von See- 
sted u. A.) ubernahmen dann auch nach dem Tode des Herzogs in Ge- 
meinschaft mit der Herzogin-Wittwe Elisabeth die vormundschaftliche 
Regierung fur die unmundigen Prinzen. Dam it war aber der Bischof 
Heinrich von Osnabruck nicht einverstanden: er kam vielmehr nach Hol
stein und forderte von der Herzogin Elisabeth, seiner Schwagerin, den 
ihm zustehenden Antheil aus dem Nachlasse seines Bruders, des Grafen 
Albrecht; zugleich verlangte er als Mitvormund fur seine minderjahrigen 
Neffen einzutreten. W as ihm nicht gutwillig eingeraumt wurde, erzwang 
der ritterliche Bischof mit Gewalt. Nach dem fur die Herzogin ungluck- 
lichen Treffen bei Bramstedt, 1405, sah sich diese zu einem Vertrage 
genothigt, kraft dessen sich die Unterthanen in Holstein und auf Fehmarn 
denl Grafen und Bischofe Heinrich unterwerfen nnchten. Letzterer erhielt 
am Neujahrstage 1406 die Jnsel Fehmarn mit dem Schlosse Glambek 
vorlaufig „alse vry alse de hertoghinne vorbenamz undt ere lindere dat 
nu hebben" auf sechs Jah re  ausgeliefert. Nach Ablauf dieser Frist sollte 
ein jeder Theil, der eine Aenderung der bestehenden Verhaltnisse wunschte, 
solches ein J a h r  vorher anzeigen; bei Festsetzung der Aenderung sollte 
dann die Konigin M argaretha von Danemark schiedsrichterlich entscheiden.



G raf Heinrich III . hatte schon 1404 als Mitregent den Fehmaranern 
die von dem Grafen Johann dem Milden ertheilte Handfeste bestatigt; 
1406 gestattete er nun auch der S tad t Burg auf Antrag ihrer beiden 
Abgeordneten M arquard Tank und Peter Duwe die fernere Beibehaltung 
des lubschen Rechtes*). Es scheint damals zwischen dem Grafen und 
der S tad t Burg zu Mitzhelligkeiten gekommen zu fein, die aber gegen- 
wartig nicht mehr klar zu Tage treten; ebenso weist ein noch jetzt er- 
haltenes Schreiben der fehmarnschen Geschworenen an den Grafen, worin 
sie ihn um Schutz vor der Familie Pogwisch, die damals durch Zu- 
fammenkauf von Streuhufen auf Fehmarn fedhaft zu werden fuchte, an- 
flehen, darauf hin, dah diefer (der Graf) eine Zusammenkunft mit den 
Fehmaranern am Fehmarnsunde gehabt hat. Die dort getroffenen 
Abmachungen scheinen aber den Grafen so menig befriedigt zu haben, 
dah die Fehmaraner sich seine furstliche Ungnade zuzogen. Erst in einer 
Urkunde vom 25. October 1419, in welcher G raf Heinrich dem Heiligen- 
Geist-Hause zu Lubeck fur eine Anleihe von 1000 Mk. zur Einlofung der 
S tad t Rendsburg, die - an den R itter Detlev Rixstorp verpfandet war, 
eine jahrliche Rente von 100 Mk. aus den fehmarnschen Einkunften 
verfchrieb, nennt er die Fehmaraner wieder: „unse getruwen kemerer,
fworen unde de menheit uppe unsem lande to Vemeren."

D as Verhaltnih der danischen Konigin M argaretha zu dem hol- 
steinischen Furstenhause war schon zu wiederholten M alen ein fehr 
gespanntes gewesen. Nach dem Tode dieser Konigin, 1412, begann ihr 
Nachfolger und Grohneffe, Konig Erich der Pommer, die schleswigschen

*) I n  einem gleichzeitigen Schreiben des Burger Rathes an den Grafen 
Heinrich III. vom Jahre 1406 heiht es: „Des senden wy tho Juwen Gnaden unse 
Borgere und scholden Juw e Gnaden bidden, dat Gh uns by deme Lubefchen Rechte 
lethen und beholden, alzo Gy uns beseghelt hebben." Diese letztere Bemerkung be- 
weist, dah ehemals eine das lubsche Recht betrefsende Verleihungsurkunde fur Burg  
vorhanden war. — Auch der Ort Lemkenhafen war im 15. Jahrhundert eine Stadt 
und mit lubschem Rechte bewidmet, wie zahlreiche ungedruckte Urkunden im stadtischen 
Archive zu Lubeck darthun. I m  Jahre 1487 appellirten die Fehmaraner Jakob 
Wilder in Gollendorf und Claus Thomas in Wenkendorf in einer Erbschaftsange- 
legenheit „myt eneme geichnldenen ordel" von dem Rathe zu Lemkenhafen an den 
Oberhof in Lubeck. D as Urtheil des Oberhofes ging dahin, dah eine Mutter nahere 
Erbin sei als Naters Schwester. S .  M ichelsen: Der ehemalige Oberhof zu 
Lubeck, S- 265 ff.



Prinzen als seine Vasallen zu behandeln, die nach seiner Meinung nur 
versaumt hatten, binnen Jahresfrist die Investitur der Krone Danemarks 
fur ihre Lehne nachzusuchen. Der Konig behauptete, die Grafen hatten 
ihre Lehne dadurch verwirkt und verbrochen, dast sie wiederholt gegen 
ihren Herrn, den Konig von Danemark, und das Reich Krieg gefuhrt 
hatten. Dieser Lehnsproceh des Konigs gegen das holsteinische Grafen- 
hans begann mit den Verhandlungen eines von dem Konige eingesetzten 
Lehnsgerichts zu Nyborg, 26. J u li  1413, wo letzterer die schleswigschen 
Prinzen und ihren Oheim und Vormund, den Grafen und Bischof 
Heinrich III ., des Verbrechens der Felonie und der Verratherei be- 
schuldigte. Auf Drangen des Konigs muhte dieses aus danischen Reichs- 
rathen zusammengesetzte Gericht das holsteinische Grafenhaus wegen 
versaumter Investitur und wiederholten Treubruchs des Herzogthums 
Schleswig fur verlustig erklaren. Nichts half es, dast der jugendliche 
Prinz Heinrich, der alteste Sohn der Herzogin Elisabeth, sich vor dem 
Konige demuthigte und sich bereit erklarte, das Herzogthum Schleswig als 
konigliches Lehn in Empfang zu nehmen: der Konig wollte den S treit, 
um das machtige holsteinische Grafenhaus zu unterdrucken. Daher war 
der Krieg unvermeidlich, der denn auch mit geringen Unterbrechungen 
fast 25 Jah re  lang tobte. Auf der einen Seite stand der machtige 
Konig Erich von Danemark, ein Herrscher uber drei Konigreiche, ver
bundet mit einigen deutschen Fursten, den Dithmarschern und der S tad t 
Lubeck; auf der anderen Seite standen die drei unmundigen Sohne des 
Herzogs Gerhard V I. mit ihrem Oheim und Vormund, dem Grafen 
Heinrich III., der noch uberdies vom Podagra so schwer gepeinigt wurde, 
dast er haufig von einem Orte zum andern getragen werden mustte. Der 
deutsche Kaiser Sigism und, ein Vetter des Konigs Erich und ein ebenso 
treuloser Character wie dieser, verfolgte das Interesse Danemarks und 
erklarte 1414 auf der Kirchenversammlung zu Kostnitz die Herzogin 
Elisabeth und ihre Prinzen aller Anspruche an das Herzogthum Schles
wig baar und ledig.

Jm  Jahre  1415 stel Konig Erich mit einem grosten Heere in 
Schleswig ein und eroberte das ganze Herzogthum mit alleiuiger Aus-



nahme des Schlosses Gottorf und der S tad t Schleswig; dann wandte 
er sich plotzlich mit seiner Flotte und mit einem Theile seines Heeres 
gegen die Jnsel Fehmarn. Unerwartet erschien er mit zahlreichen Schiffen 
—  eine Chronik spricht sogar von 600 Fahrzeugen —  bei dieser Jnsel 
und gewann am 6. Ju n i 1416 das Land, ohne nennenswerthen Wider- 
stand zu finden: die Bewohner Fehmarns mochten wohl einen Kamps 
gegen die danische Uebermacht fur nutzlos ansehen. Die B urg Glambek 
wurde von den Danen belagert und fiel auch endlich in ihre Hande, bei 
welcher Gelegenheit der Konig Erich den gefangenen holsteinischen Amt- 
mann Henneke Rathlow enthaupten lieh. Zwei holsteinische Krieger, 
die den Danen damals durch Verrath die Burg in die Hande spielten, 
wurden bald nachher durch den Grafen Heinrich III . von Holstein auf- 
gegriffen und megen ihrer Treulosigkeit gehangt.

Nach der Besetzung Fehmarns verlangte der danische Konig von 
den Jnsulanern die Huldigung, welche auch ohne Widerrede er- 
folgte, obgleich einige Geistliche der Jnsel sich dagegen erklarten. Wie 
nun das Land geschmoren hatte, liefi der Konig diese Geistlichen rusen, 
als ob er sie trotz ihres Widerspruches in Gnaden annehmen w olle; sie 
erschienen und wurden von den danischen Kriegsvolkern erschlagen, 
wie einige Chronisten behaupten, ohne Missen und Willen des Konigs.

Der Aufenthalt Erichs auf Fehmarn wahrte nach einigen Berichten 
nur menige Tage*), nach anderen dagegen drei M onate. Eine grohere 
Verwustung der Jnsel seitens der Danen scheint nicht stattgehabt zu 
haben, wenn auch die zeitgenossischen Schriftsteller von den druckenden 
Kriegslasten der Jnsel in jenem Jahre berichten. Beim Abzuge verlangte 
der Konig von .den Bewohnern Fehmarns eine Brandschatzung von 
20,000 Mk.; da sie, die Fehmaraner, ihm aber ihre Armuth klagten und 
erklarten, dah sie die Summe nicht bezahlen konnten, fuhrte der Konig 
anstatt des Geldes 20 Geiseln aus den Vornehmsten des Landes als 
Burgen mit sich. Ueber das Schicksal dieser Geiseln weih die nordelbische 
Sassenchronik zu berichten, dafi der Konig die Unglucklichen allesammt

*) Hermann Korner sagt: „per ali^not clies."



zu Tode martern lieh ; es heitzt dort namlich wortlich: „He warp se m 
den stocke unde uorderuede se in den grunt unde pinigede se in den dot, 
dat niemant wedder daruan quam in dat lånt." —  Die Burg Glambek 
wurde auf Befehl des danischen Konigs mit „Graden, Bollwerken und 
Reutern" befestigt, um so einem Angriffe der Holsteiner erfolgreicher 
widerstehen zu tonnen; dann kehrte Konig Erich nach Schleswig zuruck 
und setzte die Belagerung des Schlosses Gottorf und der S tad t Schleswig 
fort, seinem Hauptmanne Jw en Brusecke (Iv a r  Bryske) die Vertheidigung 
der Burg Glambek und der Jnsel Fehmarn uberlassend.

Als G raf Heinrich III . von Holstein die Eroberung der Jnsel 
Fehmarn durch die Danen erfuhr, fahte er den Entschluh, diese Jnsel 
ungesaumt dem Feinde zu entreihen; er zog daher eine starke Truppen- 
macht unter dem Vorwande zusammen, das dem Herzoge Heinrich von 
Braunschweig mit noch drei anderen Burgen fur 40,000 Goldgulden 
verpfandete Schloh Ploen zu belagern, welches damals dem Friedrich 
Schulte, einem Dienstmanne des genannten Herzogs Heinrich von B raun
schweig, zur Bewachung ubergeben war. Nachdem der junge Herzog 
Heinrich von Schleswig seinem Oheim, dem Grafen Heinrich III ., noch 
einige Verstarkungen zugefuhrt hatte, zogen die beiden Fursten mit ihren 
Kriegsvolkern in Eilmarschen an den Fehmarnsund und kamen um 
Mitternacht bis an das Dorf Grohenbrode. Hier versammelten der 
G raf und der Herzog in derselben Nacht ihre Rathe, um die Meinung 
derselben uber den geplanten Angriff auf Fehmarn zu erfahren. Unter 
den Rathgebern der Fursten that sich bei diesen Verhandlungen der 
holsteinische R itter Schack Rantzau hervor, der bereits fruher dem hol- 
steinischen Grafenhause wichtige Dienste geleistet hatte, weshalb die 
Herzogin Elisabeth ihm das Schloh Kiel nach dem Tode der Herzogin 
Anna, die es als Leibgedinge und Wittwensitz besah, ubertrug. E r 
war ein Sohn des Waldemar Rantzau, auch Breyde genannt, und 
wird bereits 1387 und 1390 als Knappe, sowie 1397 als Ritter 
erwahnt; 1424 findet er sich unter den herzoglichen Zeugen im Lehns- 
processe; 1437 war er bei der Belehnung des Herzogs Adolf V III. 
mit Holstein durch den Bischof von Lubeck in Ploen anwesend. —  Dieser



Schack Rantzau theilte nun den Fursten in der Versammlung zu Grohen- 
brode mit, dah dort ein Priester angekommen sei, der Nachricht geben 
wolle, wie man der Jnsel Fehmarn beikommen konne. E s war der 
Priester Johannes Keding oder Kledinck, der auf Befragen die Erklarung 
abgab, dah ein sofortiger Angriff auf Fehmarn jegliche Gefahr aus- 
schliehe, da an der Sundfahre keine Wache stationirt sei; niemand wurde 
nach seiner Ansicht zur Nachtzeit auf Fehmarn bei Ankunft der Hol- 
steiner die Sturmglocken tanten. Schack Rantzau erinnerte jetzt gegen- 
uber den Ausfuhrungen dieses Priesters die Fursten daran, dah es nicht 
zu empfehlen sei, auf eines M annes W ort hin das Leben der beiden 
Fursten und ihrer Unterthanen zu gefahrden; es sei vielmehr stets zu 
bedenken, dah die Bewohner Fehmarns dem Konige von »Danemark ge- 
huldigt hatten und daher geschworene Feinde der Holsteiner seien. Als 
der Priester diese Worte horte, ries er a u s : „W er sich furchtet, der 
bleibe hier! Gebt mir nur einige Schutzen und Fahrzeuge, so will ich 
allein mit diesen die Jnsel gewinnen I" Jhm  antworteten die furstlichen 
Rathe: wenn es darauf ankame, bedurfe man seiner garnicht; er solle 
auch nicht im Kampfe vorangehen.

Wahrend dieser Verhandlungen erschien der Ritter P au l Breyde*),
Hauptmann in Oldenburg, und fuhrte einen Schiffer aus W ism ar,
Namens Eideke oder Tydeke Reeper, mit sich, der den Fursten die
Mittheilung machen konnte, dah die Aussagen des Priesters ihre volle
Richtigkeit hatten. Wie er sagte, mare er soeben mit seinem Schisfe von
Fehmarn gekommen und hatte an der Fahre keine Wache bemerkt, auch
auf Fehmarn nichts uber die Ankunft der Holsteiner erfahren; zugleich
erklarte er sich bereit, bei der Ueberfuhrung der holsteinischen Kriegs-
volker uber den Fehmarnsund mit seinem Fahrzeuge behulflich zu sein.
D a schwanden die letzten Bedenken der Fursten, und sie beschlossen, den 
Ueberfall zu magen.

*) Der Hauptmann P aul Breyde — inilos eap itaneus in
(M en d orS  — war ein Sohn des Henneke Breyde und nahm 1411 an dem Kol- 
dinger Friedensvertrage Theil. Joachim Breyde, ein Sohn des P au l Breyde. kampfte 
wahrend des ganzen Krieges auf der Flotte der Holsteiner und Hansastadte und er- 
hielt 1420 den Auftrag, die von dem Konige Erich zerstiirten Befestigungen bei 
Oldenburg von Neuem aufzufuhren.



Noch vor Tagesanbruch befand sich der grotzte Therl des hol- 
steinischen Heeres auf fehmaruschem Boden. Als die Fehmaraner die 
Landung der Fursten bemerkten, zogen sie die Sturmglocken und warfen 
sich gerustet auf ihre Pferde, um dem holsteinischen Ueberfalle entgegen- 
zutreten. Die holsteinischen Schutzen ruckten gegen sie heran; jedoch bald 
kamen die Fehmaraner zu der Einsicht, dah ein erfolgreicher Widerstand 
gegen die feindliche Uebermacht unthunlich sei; sie sandten daher Ab- 
geordnete an die Fursten und liesten um Frieden bitten. Unter den 
Abgesandten der Fehmaraner befand sich damals Hermann van Buren, 
der P farrer der Kirche zu Burg. Derselbe war Capellan des Grafen 
Heinrich III ., der ihn schon 1413 „unse Pape unde Kerckherre to der 
Borch uppe Berneren" nennt*); spater —  noch um 1440 war er 
Domherr und Kanonikus in Hamburg. —  Durch Vermittelung dieses 
P sarrers kam ein Bergleich zu Stande, nach welchem sich die Fehmaraner 
unterwarsen und zugleich gelobten, eine Brandschatzung von 6000 Mk. 
an die Fursten zu entrichten. S o  gelangte die Jnsel Fehmarn wieder 
in den Besitz der Holsteiner. Dieses geschah am 23. October 1416.

M it der Uebergabe Fehmarns an die Holsteiner war aber Jw en 
Brusecke (Iv a r Bryske), der danische Amtmann und Befehlshaber auf 
Glambek, nicht einverstanden. Ohne Verzug hatte dieser tapfere Krieger 
Bier, Malz, Haser, M ehl und Gerste nach Ankunft der Holsteiner aus 
einigen naheliegenden Dorfern auf das Schloh schaffen und dasselbe so 
hinreichend mit Proviant fur eine tangere Belagerung versehen lasten. 
Eine Schiffsladung voll Masten und M unition, als: Buchsen, Armbruste, 
Harnische, Kraut und Loth, hatte er erst am Tage vor der Einnahme 
Fehmarns durch den Grafen Heinrich IH . von Heinrich Rapesulver, 
dem Burgermeister von Lubech —  er war 1415 Bathmann zn Lubech

*) Dieses aeschieht in einer Urkunde vom Jahre 1413, mrttelst welcher Graf 
Heinrich III. dem Kloster Bordesholm das hohe und niedere Gerrcht m  dem Dorfe 
Loop ubergiebt; dort heitzt e s : „Wy hebbe gheschryven lat^r to Tughe de Namen 
derahenen, de hir over wesen hebben, also Hern Hermen van Buren, unse Pape unde 
Kerckherre to der Borch uppe Berneren." — Schon 1418 war Hermann van Buren  
nicht mehr auf Fehmarn, sondern bereits Domherr m Hamburg, welch^ aus emer 
Urkunde vom 12. J u n i e. u. hervorgeht, wo er genannt im rd: „Her Harmen van
Buren, domhere tho Hamborch." S .  Diplom , d. Klosters Ahrensbock, S .  73.



schenkte zwischen 1437— 52 dem Preetzer Kloster 100 Mk. und schlichtete 
1 1427 mit Abgesandten der Stadte Hamburg, Lubeck und Luneburg die
u  in Dithmarschen entstandenen Streitigkeiten zwischen Radelef M ah 
n und Kruse Johann —  aus Travemunde erhalten, zugleich mit der
l§ Aufforderung, im gegebenen Falle die Burg Glambek bis aus das
l§ Aeuherste gegen die Holsteiner zu vertheidigen. Die beiden Heinriche,
6 der G raf und der Herzog, erschienen auch bald darauf mit ihren Kriegs-
o volkern vor der Burg und begannen, dieselbe mit „Buchsen, Katzen und
o anderen Gerathschaften" zu beschiehen. Dadurch wurde die Besatzung
S binnen Kurzem so sehr eingeschuchtert, dah eine Uebergabe der Burg nicht
n mehr lange hinausgeschoben werden konnte; dazu kam ein fruher, sehr 
ft strenger Winter, der sowohl die Belagerungs-, als auch die Vertheidigungs- 
v anstalten ungemein erschwerte. Vergebens hoffte die danische Burg-
5 besatzung aus Hulfe aus Danemark. Als jegliche Unterstutzung ausblieb,
v versuchte der danische Amtmann und Ritter Jw en Brusecke, zur Nachtzeit
3 ein im Burger Ties ankerndes lubeckisches Schiff, eine Hulk, die „Koh"
g genannt, zu erreichen. E s gelang ihm nur zu gut, und er segelte mit
c! diesem Schiffe nach Danemark, um dort Hulfe fur die bedrangte Burg-
A besatzung aufzutreiben. M it einer Anzahl von Schissen, die er in
k Danemark ausrustete, erschien er auch bald nachher bei Fehmarn, konnte
0 aber wegen schweren Eisganges eine Entsetzung der Burg nicht herbei-
s fuhren. D a ergab sich endlich das auch von allen Lebensmitteln ent-
g blotzte Schloh am 13. December 1416 den holsteinischen Herren. Die
g ganze Burgbesatzung wurde kriegsgefangen. Von den Gefangenen wurden
z zwei, die einst das Schloh an die Danen verrathen hatten, aus Befehl
6 der Fursten gehangt. Die Chronik des Rusus berichtet uber diese Ein-
a nahme der Burg Glambek: „Do se dar woll twe mante vorlegen
A hadden in zwareme vroste unde arbeyde, dar wunnen se dat slod glam-
1 beke to deme lesten in sunte lucien dage, und grepen daruppe vele guder
1 lude; van den allen hengeden se twe, de des slotes vorredere West hadden."

Damit hatten die Holsteiner ganz Fehmarn in ihren Besitz gebracht. 
? Die Bewohner der Jnsel Fehmarn huldigten jetzt den holsteinischen
? Fursten, ihren rechtmahigen Herren, und erklarten sich zugleich bereit,



das holsteinische Nesselblatt, als ein Zeichen ihrer Zugehorigkeit zu 
Holstein, in ihr Mappen und Banner aufzunehmen*). Auf den Rath 
der Fursten bewaffnete sich auch die ganze Jnselbevolkerung; so sollte sie 
namlich befahigt werden, sich ohne holsteinische Hulfe gegen weitere 
danische Angriffe zu vertheidigen. D ann raumten die Holsteiner Fehmarn, 
nachdem sie die Festungswerke der Burg Glambek wiederhergestellt und 
verstarkt und dort eine Besatzung zuruckgelassen hatten.

Von Jw en Brusecke, dem danischen Befehlshaber auf Glambek, 
melden die Chronisten, dah er menige Jahre spater auf Befehl seines 
Konigs mit einer Flotte nach Alsen ging, um diese Jnsel zu erobern; 
die dortige Ritterschaft hatte aber die Kuste so wohl verwahrt, dah die 
Danen nicht im Stande maren, einen Landgang zu erzwingen. Wahrend 
man noch unter dem Lande kreuzte, starb Jw en Brusecke, seine Flotte 
ward in einem unglucklichen Seegefechte bei Mummark und in einem 
verheerenden Sturm e so ubel zugerichtet, dah sie unverrichteter Sache 
heimkehren muhte. Zum Andenken an den Seesieg bei Mummark stif
teten die Bewohner Alfens dann eine Capelle iri tionorsm  8anKuini8 
6t eorxori8 0 tiri8 ti (Hellig-Blods-Capelle) in Lysabbel.

Ein J a h r  nach der Riickeroberung der Jnsel Fehmarn durch den 
Grafen Heinrich IH . von Holstein und seinen Neffen, also 1417, schloh 
Konig Erich ein Bundnih mit einigen Hansastadten gegen die Holsteiner, 
demzufolge die Luneburger sofort allen Handel und Verkehr mit dem 
Lande Holstein aufhoben; die Lubecker aber brachten „dem Koninge unde 
sinen Uthliggern, beide up Fehmern und in de Sehe, Hulpe und By- 
plichtinge, alle wor se mede konden" (Reimar Kock).

Als sich die im Jah re  1418 eingeleiteten Friedensverhandlungen

*) Nach dem Berichte des Konigs Erich in dem Lehnsprocesse mit den hol- 
steinischen Grafen (k roosssu s iuter R. ^rieura 6t Due. LIesv.) soll die Jnsel 
Fehmarn vor 1416 die danische Krone im Mappen gefuhrt haben. D as Mappen 
des Landes Fehmarn aus der Zeit der lubeckischen Herrschaft (1437— 90) zeigt den 
Schutzpatron der Jnsel, den heiligen P etru s, der mit dem Oberkorper aus dem 
Masser hervorragt und ein Buch in der Linken, den Himmelsschlussel in der Rechten 
halt. Zu beiden Seiten der Figur ist ein schrage gestellter Schild mit dem Nessel- 
blatte angebracht. D ie Unterschrift der dieses Mappen fiihrenden S iegel la u te t: 
„8IOIDDDL4— I NDDI L.  Eine Urkunde vom 16. November 1472 zeigt 
dieses S iegel, das reichlich drei Zoll im Durchmesser hat, sehr deutlich.



zerschlagen hatten, beschloh Konig Erich, eine Wiedereroberung der Jnsel 
Fehmarn herbeizufuhren; er versammelte zu dem Zwecke eine bedeutende 
Kriegsmacht zu Masser —  man berichtet von 700 Fahrzeugen — und 
zu Lande. Diese machtige danische Flotte ankerte bei Albue Odde auf 
Laaland (Laalands Ellenbogen); von dort segelte der Konig nach Feh
m arn, dessen Bewohner mit Unterstutzung der Holsteiner sich mannhaft 
vertheidigten und den Danen die Landung erfolgreich verweigerten. Es 
kam am 28. Ju n i 1420 bei dem „Eyland" Flugge zu einem heftigen 
Landungsgefechte, welches damit endigte, daff der beabsichtigte danische 
Landgang ganzlich abgeschlagen wurde. Die holsteinischen Schutzen und 
die Fehmaraner durchlocherten bei dieser Gelegenheit mit ihren Hand- 
buchsen (i)uriai)ar(1i8 rnurirraliOus) die danischen Schisse und ertrankten 
viele Feinde, ohne selbst nennenswerthe Verluste beklagen zu durfen. 
D arauf schiffte der Konig seine Landungstruppen von Neuem ein und 
eroberte und zerstorte am folgenden Tage, 29. Ju n i 1420, die S tad t 
Heiligenhafen, von wo aus er mit 800 Reitern und 3000 Fustgangern 
einen Zug gegen Oldenburg unternahm. Der holsteinische Vogt auf der 
dortigen Burg furchtete den danischen Angriff und ergriff die Flucht, 
nachdem er vorher das Schlost angezundet hatte. D a besetzte der Konig 
die S tad t ohne Kamps, zerstorte sie ganzlich, lietz alles Vieh, das in seine 
Hande fiel, fortschleppen, todtete viele Einwohner und fuhrte gegen 
hundert gefangene Burger aus dem Weichbilde Oldenburgs auf 
seine Schisse.

Jetzt unternahm der Konig einen zweiten Angriff auf Fehmarn, 
indem er die Jnsel mit seinen Schiffen umzingelte und wiederum eine 
Landung bei Flugge versuchte. Auch dieser Angriff miszlaug. Der 
Verlust der Danen bei beiden Kampfen wird auf 1590 M ann angegeben; 
darunter waren sehr viele vornehme danische Ritter, tinter den Gefallenen 
soll sich auch ein Verwandter des Konigs, ein Herzog B arth aus Pom 
mern, befunden haben. Die nordelbische Sassenchronik ueuut deri ge- 
todteten Furstcn einen Schwestersohn des Konigs; diese Nachricht beruht 
aber auf einer J rru n g : denn Konigs Erich einziger Schwestersohn war 
Christoph von Bayern, der spatere Konig von Danemark. Konig Erich



selbst gerieth wahrend des Kampfes in grotze Gefahr und hatte wahr- 
scheinlich sein Leben eingebufit, wenn nicht seine schwedischen Krieger ihn 
so wacker unterstutzt hatten. Aber auch die Fehmaraner erlitten schwere 
Verluste. Als sie sahen, datz des Konigs Bemuhungen um die Gewinnung 
der Jnsel wiederum vergeblich waren, begannen sie, das feindliche Heer 
zu verspotten und zu verhohnen*), wodurch die Erbitterung der Danen 
immer mehr und mehr wuchs. —  Der Konig war unterdessen wohl zu 
der Einsicht gelangt, dah eine Einnahme der Jnsel nach der bisherigen 
Angriffsweise bei der Tapferkeit der fehmarnschen Bevolkerung nicht an- 
gangig sei; er zog daher seine groheren Schiffe bei Flugge zusammen 
und lieh sie dort zuruck, wahrend er selbst mit einigen kleineren Fahr- 
zeugen, die mit gepanzerten Kriegern bemannt waren, in den Fehmarn- 
sund segelte und hier in der Nahe der Sundfahre**) den fehmarnschen 
Boden gewann.

Die ersten Danen, welche Fehmarn betraten, begannen sogleich, 
alle Bewohner der Jnsel, die in ihre Hande fielen, zu todten; als darauf 
erst die Pferde der Ritter aus den Schiffen an das Land geschafft worden 
waren, wurde das Morden allgemein. Viele Einwohner der Jnsel waren 
in die Kirchen des Landes gefluchtet, um von hier aus einen letzten 
Widerstand zu versuchen und hinter den starten M auern der Gottes- 
hauser Schutz zu finden vor den Grausamkeiten und Gewaltthatigkeiten 
der feindlichen Krieger. S o  hielten sich 2 —300 Fehmaraner, wie die 
Chronisten berichten, in der Kirche zu Burg verborgen. Die danischen 
Hauptleute forderten diese Fluchtlinge aus, ihren Versteck zu verlassen, 
und versprachen ihnen zugleich freien Abzug und Schonung des Lebens. 
Als die Fehmaraner nun endlich hervorkamen, wurden sie von den treu- 
losen Danen uberfallen und sammtlich zu Gefangenen gemacht. M an 
entkleidete sie dann aus dem Kirchhofe und peitschte die Nackenden mit

*) Pontanus schreibt daruber: „ko8ties.8 et 6vrpori8 part68 odvertencio  
av8cius llietu  ae vi8U ko6<ja8 petu lanter 08tentancl0 exeen dere eu w  protiivuerunt."  
Christian Kortholt bemerkt hierzu: „Jch mag's meinen Landsleuten nicht zuwider
thun, datz ich ditz verteutsche."

**) D as Fahrhaus am Fehmarnsunde ist ehemals befestigt gewesen; doppelte 
Graben und Walle umgeben es. D ie Graden sind jetzt fast ganz trocken, auch die 
Malle sind grohterrtheils abgetragen.



kb Ruthen, bis sie todt hinsturzten. Andere dieser Unglucklichen wurden 
von den erbosten Feinden buchstablich in Stucke gehauen, wie die Chronik 

>6 des Rufus meldet. Die schon mehrfach citirte nordelbische Sassenchronik 
schildert diesen Vorgang mit folgenden M orten: „Tom lesten uant he 

y  (Konig Erich) twehundert manne unde mere in der kerken, de umme 
n uredes willen in der kerken geulan weren, de he sunder barmherticheit
u ut der kerken teen let unde naket unde blot nor sik werpen alse swine
n unde dorstecken unde speten alse poggen, also dat dat blot uloet vuer 
S de straten alse ein riuer." —  Keine Kirche, keine Klause war den ent-
n menschten Feinden heilig, sie nahmen die kirchlichen Monstrantien und
K Kleinodien und entehrten das Sacram ent des A ltars, indem sie, die
ks silbernen Oblatenbuchsen (sulvere bussen) raubend, den Leichnam Gottes 

verschutteten und in den S taub  traten. Die Geistlichen wurden aus 
cl den Kirchen gezerrt und aus jammerliche Weise erschlagen, wobei freilich 
Z behauptet wird, dah dieses ohne Vorwissen des Konigs geschehen sei.
 ̂ Demnachst plunderten die Feinde alle Dorfer aus, erschlugen die Be-
 ̂ wohner, besonders die mannlichen, und zundeten Hauser und Hil tten an.

) Einigen Jnsulanern gelang es freilich, anf ihren Schiffen dem allgemeinen 
? Blutbade zu entrinnen; die Mehrzahl derselben wurde aber der Wuth
s einer zugellosen danischen Soldateska geopfert. Viele Weiber und Jung-
s srauen wurden gemordet, geschandet und geunehret; auch wurden, wenn
l man den Chronisten Glauben schenken darf, zahlreiche Kinder von den
; gefuhllosen Feinden ertrankt. Eine ganze Anzahl von Gefangenen lieh
 ̂ Konig Erich nach einer kleinen Jnsel, die mitten in der See lag, schaffen,

t woselbst diese Unglucklichen bald elendiglich verhungern muhten. M an
s schatzt die beiderseitigen Verluste aus etwa 4000 Menschen. Js t diese
? Angabe richtig, so wurden also gegen 2500 Fehmaraner und Holsteiner
l bei der Verwustung der Jnsel ihren Tod gefunden haben. M an darf
- aber doch wohl annehmen, daA die Bevolkerungszahl der Jnsel damals
» eine grohere gewesen sei. Nach den Mittheilungen verschiedener Chronisten
s soll Konig Erich auch zahlreiche M anner, F rauen, Jungfrauen und
l Kinder aus den vornehmen Standen nach Danemark gefuhrt, armere
> Einwohner dagegen nach Holstein gesandt haben. Es wird auch von



einer Brandschatzung, die der Konig von den uberlebenden Fehmaranern 
gefordert haben soll, berichtet; wir haben es aber wahrscheinlich in diesem 
Falle nur mit einer Verwechslung der Vorgange aus den Jahren  1416 
und 1420 zu thun. Als eine Folge der Verwustung Fehmarns durch 
die Danen ist es anzusehen, dah —  der Presbyter Bremensis erzahlt es — 
die nbrig gebliebenen M anner sich der Seerauberei zuwandten, wahrend 
die uberlebenden Weiber sich einer unehrbaren Lebensart uberliehen. Die 
Burg Glambek hatte bei der Eroberung der Jnsel am 1. J u li  1420 eine 
menig ruhmenswerthe Rolle gespielt: gleich beim ersten Anlaufe war sie 
den Feinden in die Hande gefallen. Jetzt wurde diese Burg mit einer 
starken danischen Besatzung belegt. Danach verliest der Konig mit seineu 
Kriegsvolkern und den gefangenen Fehmaranern die Jnsel und kehrte 
nach Danemark zuriick. Die Holsteiner versuchten freilich bald darauf 
eine Wiedereroberung Fehm arns, muhten sich aber, da sie das Schloh 
Glambek nicht gewinnen konnten, zuruckziehen.

Wohl keine Begebenheit aus der Geschichte der Jnsel Fehmarn ist 
im Volksmunde so lebendig geblieben, als die hier mitgetheilte Verwustung 
dieser Jnsel durch den Konig Erich im Jah re  1420. Die Sage hat den 
zuerst erfolgreichen, endlich aber mit fast ganzlicher Vernichtung endenden 
Kamps der Fehmaraner gegen die danische Uebermacht in mancherlei 
Weise verherrlicht; auch berichtet eine an der Kirche zu Burg befindliche 
Tafel, das sog. fehmarnsche Memorial*), von diesem Ereignisse, dessen 
gewaltiger Eindruck aus die Gemuther der Mit- und Nachwelt bis aus 
die Gegenwart nicht verwischt werden konnte. Dah alle Fehmaraner 
bis aus drei, wie die Tradition behauptet, bei der Verheerung der Jnsel 
ihren Tod fanden, ist nicht anzunehmen; widerspricht doch die Sage in

*) Dasselbe besindet sich am Eingange zur ehemaligen Gerwekammer. D ie in 
einen gothlandischen S tein  gegrabene Jnschrift tantet:

,,^no. dni. N .6 6 0 0 .X X . do. vorstorde. konik
erik. V6M6I6. vo. d'na. 7-XXXV. vart. dat
koer. Aeduve. roit. III. erueevetkten. vn. I
iar. d'na' v a  t. dat. liktrus. vri. ^arvekarar
vn. or^elvr k. vo. alle. stolte, doredet.
dans. vold', vn. dan'. Zoderna. vere. do
virstend'. didd. §ot. v(or). se. vn. v(or) al. volded'."



dieser Hinsicht den von den verschiedenen Chronisten gemeldeten Emzel- 
heiten. Dabei bleibt aber das blutige Ereignih in seiner ganzen Grohe 
bestehen. Diese tritt besonders in dem zwischen dem Konige Erich und 
den holsteinischen Grafen gefuhrten Lehnsprocesse hervor, bei dessen Ver- 
handlungen sich die Grafen daruber beschweren, dah der Konig die Jnsel 
Fehmarn im tiefsten Frieden uberfallen, mit Raub und Brand verheert 
und endlich ganzlich verwustet håbe. Diesen Anschuldigungen gegenuber 
kann der Konig nur zu seiner Entlastung vorbringen, dah die Jnsel 
Fehmarn ein danisches Reichslehn sei und ihm, dem Konige, daher die 
Befugnih zustehen musse, dasselbe jederzeit in Besitz zu nehmen.

W ir lassen hier jetzt die uber die Verwustung der Jnsel Fehm arn 
verbreitete S age folgen, wie sie nach der Erzahlung eines alten Feh- 
m araners aufgezeichnet worden ist.

D ie  S a g e  vom  J u n g f e r n b e r g e  bei P e t e r s d o r f .

Im  Jahre  1420 wollte der Nachfolger der schwarzen M argareth, 
der Danenkonig Erich der Pommer, die Jnsel Fehmarn erobern. 
Zweimal schlugen die Fehmaraner den Konig mit grohen Verlusten 
zuruck, als er endlich abzog. D a feierten die Sieger ein Fest in 
Burg, das drei Tage und drei Nachte dauerte. Hiervon benach- 
richtigte ein Priester in Grohenbrode den abziehenden Erich, der 
sofort umkehrte und nun, ohne Widerstand zu finden, auf die Jnsel 
gelangte. Furchtbar lieh er jetzt den armen Jnsulanern, die in 
ihrem Uebermuthe gesagt hatten:

„Wenn de Koh kann Side spinnen,
S o  sall Konig Erich unse Land gewinnen"

ihren Spott entgelten. Weder M ann noch Weib, weder Greis 
noch Kind wurden verschont, die geschandeten Frauen und Jung- 
frauen wurden wie die M anner, Greise und Kinder auf grausame 
Weise ermordet, und liberalt lohten die Flammen der zerstorten 
Dorfer und Gehofte gen Himmel. N ur drei Menschen blieben auf 
der ganzen Jnsel am Leben: einer sah unter einer steinernen Brucke 
bei Burg, einer in der Kirche zu Landkirchen und einer in der Vitz-



dorfer Steinkiste, einem noch jetzt erhaltenen Riesenbette bei Catha- 
rinenhof a. F . Ein vierter Fehmaraner, der sich im Rohricht des 
sog. Goldsoll bei Puttgarden verborgen hielt, wurde durch das 
Geschrei eines Kibitzes, der in der Nahe sein Nest hatte und dasselbe 
gefahrdet glaubte, den herumstreifenden Danen verrathen und in 
seinem Verstecke erbarmungslos niedergestochen. Als der Konig in 
die Kirche zu Landkirchen trat, begann die Orgel zu spielen,und der 
A ltar spuckte Blut*). D a rief der Konig : so einer in der Kirche 
sei, solle er hervorkommen, ihm sei das Leben geschenkt.

Als das Heer sich nun dem Westen der Jnsel zuwandte, ver- 
sammelten sich die vornehmsten M anner des Westerkirchspiels am 
sog. Rathsoll, westlich von Petersdorf, und beschlossen, den heran- 
ruckenden Erich durch eine Anzahl von Jungfrauen um Gnade und 
Schonung bitten zu lassen. S o  zogen 12 —  auch 7 oder 9 — 
weihgekleidete Jungfrauen, einen Blumenstrauh in der Hånd haltend, 
dem Konige entgegen. Eben nordlich von Petersdorf trafen sie ihn 
und baten mit thranenden Augen knieend um Gnade. Doch Erich 
kannte kein Erbarmen : noch war sein Durst nach Rache nicht ge- 
stillt. Ans seinen Befehl wurden die schuldlosen Opfer von den 
mordlustigen danischen Scharen grausam getodtet.

Kein M al kennzeichnet die S tatte  der Schandthat, bluhende 
Saaten  sprossen jetzt da, wo einst die Unschuld ihr Leben unter den 
Hånden grausamer M order aushauchte; das Volk aber hat jener 
S tatte  den Namen Jungfernberg gegeben zum ewigen Gedachtnih 
kommender Geschlechter. —
Die Jungfernbergskoppel liegt eben autzerhalb Petersdorf, rechts 

vom Wege nach Schlagsdorf. Jetzt ist sie eben; doch soll fruher ein 
kleiner Hugel darin gewesen sein. Wie Christian Kortholt**) erzahlt,

*) Nach einer anderen Version soll es nicht der Altar, sondern ein noch jetzt in  
der Kirche zu Landkirchen gezeigtes, mit einem Strahlenkranze aus Stacheln um- 
gebenes Marienbild gewesen sein, welches bei dieser Gelegenheit B lu t schwitzte.

**) S .  Christian Kortholt: I sm a r ia  d sso la ta  oder historische Beschreibung, 
wesgestalt fur drittehalb hundert Jahren die In su l Femern vom Konig Erichen 
jammerlich zerstohret worden. S .  34 ff.



war um die M itte des 17. Jahrhunderts auf Fehmarn dasjenige Lied 
noch allgemein bekannt, mit welchem jene unglucklichen Jungfrauen den 
Konig Erich einst begruhten. Nach einer mundlichen Ueberlieferung hiehen 
die drei uberlebenden Fehmaraner Witte, Rauert und Mackeprang; die 
Nachkommen dieser drei Fehmaraner sollen dann die Jnsel von Neuem 
bevolkert und spater eine dahingehende Vereinbarung getroffen haben, 
nur unter sich zu heirathen. S o  meldet eine menig verburgte
Volkssage. —

Nach den hier geschilderten Kampfen zeigte sich allenthalben Sehn- 
sucht nach Ruhe und Frieden; Unterhandlungen und kriegerische Unter- 
nehmungen wechselten daher in der Folgezeit mit einander ab. Zu 
Flensburg einigte man sich endlich dahin, dasi die koniglichen Schieds- 
richter auf Fehmarn, die holsteinischen in Oldenburg eine Zusammen- 
kunft halten sollten, um den Zwist beizulegen. Dieser Beschluh erfolgte 
1421, wahrend Fehmarn noch im danischen Besitze war. Unter den 
Forderungen der Holsteiner befand sich damals auch die Ruckgabe der 
Jnsel Fehmarn mit dem Schlosse Glambek. Alle derzeitigen Friedens- 
versuche scheiterten aber, weil sedes Schiedsrichtercollegium stets den 
Vortheil seines Klienten zu sehr verfocht. Der Krieg nahm also seinen 
Fortgang, jedoch nicht zu Gunsten der Danen, wenn schon einige Hansa- 
stadte von Neuem zum Konige hielten und denselben mit Nachdruck 
unterstutzten. Konig Erich suchte nun den deutschen Kaiser zu gewinnen, 
mas ihm auch insofern gelang, als dieser sich veraulaht sah, den Herzog 
Heinrich Rumpold von Schlesien und G roh-G logau an den Herzog 
Heinrich von Schleswig (Graf Heinrich III . von Holstein war 1421 
gestorben) abzuordnen, damit er denselben zum Frieden mahne. Herzog 
Heinrich Rumpold starb aber bald nachher zu Flensburg an der Pest, 
ehe und bevor ein Vergleich zu Stande gekommen war. I n  den Man- 
daten des deutschen Kaisers Sigism und an die Holsteiner wird auch der 
Jnsel Fehmarn als Gegenstand des S treites Erwahnung gethan. Ur- 
sprunglich hatte der Konig keine Anspruche auf Fehmarn gemacht; erst 
im weiteren Verlaufe des Krieges hatte er diese Forderung erhoben. 
Auf die Anklage der Holsteiner, dah der Konig die Jnsel Fehmarn im



tiefsten Frieden uberfallen und verwustet håbe („Hox in lra  xaeem  
nostrara  torrarn V ernsreii cks8trnxit eurri spoliis et ivetzQdio et 
to ta lltsr desolavit"), antwortete dieser, dah Fehmarn ein danisches Lehn 
sei, welches 1420 nur von seinem rechtmahigen Herrn in Besitz ge
nommen wurde. Die entsetzliche Verheerung der Jnsel ist nach des 
Konigs Morten hauptsachlich dadurch herbeigefuhrt worden, dah die 
Fehmaraner sich 1416 dazu herbeilietzen, die danische Krone aus ihrem 
Mappen zu entfernen und an die Stelle derselben das holsteinische Nessel- 
blatt zu setzen. Die bei der Verwustung Fehmarns vorgekommenen 
Ausschreitungen und Grausamkeiten scheinen ubrigens dem Konige schwere 
Gewissensbisse verursacht zu haben, denn es wird gemeldet, dah er 
Thranen vergotz, so ost er an den Tag der Einnahme Fehmarns gedachte. 
Die dort an schuldlosen Einwohnern und unmiindigen Kindern veriibten 
schauderhaften und widersinnigen Qualen waren es auch, welche den 
Konig im Jah re  1424 veranlahten, eine W allfahrt nach dem heiligen 
Grabe zu unternehmen.

Schon im Jah re  1423 hatte der Bischof Johann von Lubeck einen 
Friedensversuch zwischen dem Konige und seinen Gegnern vermitteln 
wollen. Als aber auch diese Unterhandlungen, wie so viele andere, 
resultatlos verliefen, belegte der Bischof im Auftrage des Papstes alle 
diejenigen mit dem Banne, die bei der Verheerung Fehmarns im Jahre 
1420 die dortigen Gotteshauser zerstort und aus denselben die Kelche, 
Ornate und Glocken entwendet hatten. Zugleich wurde aus Befehl des 
Papstes eine Zuruckgabe des geraubten Kircheninventars an die feh- 
marnschen Kirchen strengstens angeordnet.

Darob war der danische Konig sehr ungehalten, was zur Folge 
hatte, dah er sich klagend an den Rath der S tad t Lubeck wandte, der 
den Bischof dann ersuchte, im Interesse dieser S tad t den Bann aufzuheben 
und die Mandate niederzuschlagen.

Im  Jahre  1424 eroberte G raf Adolf V III., der zweite Sohn des 
Herzogs Gerhard V I., die Jnsel Fehmarn zuruck, die Burg Glambek 
konnte er aber den Danen nicht entreihen. G raf Adolf V III. forderte 
damals dnrch Patent vom 12, M arz 1424 die vom Konig Erich ver-



triebenen Fehmaraner —  „unsen armen Luden, de von deme Konnighe
10 von Dennemarken van unseme Lande Vemern verdreven worden" —
ro auf, sich von Neuem auf ihrer Jnsel und auf ihrem dortigen vater-
11 lichen Erbe anzusiedeln. Zum besseren Fortkommen der heimkehrenden
8 Fluchtlinge wurde fur dieselben ein Steuererlatz angeordnet, der sie
is flir ganze fims Jahre von „Schat, Rente, Pacht, Beede, Tyns unde
H Gulde" befreite.

Zwei Jahre  spater (1426) gelang den Holsteinern dann auch
6 die Einnahme der Burg Glambek. Diesen Erfolg verdankten sie
6 den sogenannten Vitaliern oder Vitalienbrudern (auch Likendeler, d. i.
S Gleichtheiler, genannt, weil sie die gewonnene Bente gleichmatzig
n unter sich vertheilten), denen G raf Heinrich III . von Holstein schon
I  1416 die Hasen der Ostsee geoffnet hatte, damit diese Freibeuter
0 von dort aus mit ihren Kapern Jagd  auf die danischen Schiffe machen
>1 konnten.

Die Bluthezeit der Vitalier war um 1426 dahin. Jh re  Haupt-
a vertreter: Nicolaus Stortebeker, Godeke Michael, Wigbold (der m a g t e r
1 liOerarum artium ) Wichmann u. A., die viele Jah re  hindurch die Ost-
u und Nordsee mit ihren Piratenschiffen unsicher gemacht hatten, waren
1 1402 auf dem Grasbrook in Hamburg unter dem Schwerte des Scharf-
r richters verblutet. Jm  Munde des Volkes aber lebten sie fort, die
1 kuhnen und trotzigen Spiehgesellen, und noch hente erzahlt die Sage von
) Godeke Michael und von dem furchtbaren Stortebeker*), der, ein Schrecken
ij der deutschen Meere, in der Stubbenkammer auf Rugen, bei P n tlo s in
j der Nahe von Oldenburg, zu Marienhave unfern von Emden und an
7 vielen anderen Kustenplatzen der Ost- und Nordsee gehaust haben soll.
? Nach der Volkserzahlung soll sogar die Burg Glambek ein Schlupfwinkel

*) Noch lange nach der Enthauptung dieser beiden Seerauber sangen die Ham- 
I burger svigendes L ied :

„Stortebeker un Gutje Micheel.
De beiden roofden lieke Deel 
To Water un nich to Lande.
Bet dat dat Gott im Himmel verdrooy 
Da worden se beide to Schande."



Stortebekers gewesen sein, obgleich diese Nachricht den geschichtlichen 
Thatsachen schnurstracks widerspricht.

N ur wenige Seerauber waren 1402 dem allgemeinen Blutbade 
entronnen, unter ihnen werden bald nach 1420 Hans Klockener, Heine 
von Schouwen, Sw ens und Bartel Voet als verwegene Anfuhrer ge- 
nannt, die in den damaligen Kriegswirren mit ihren Raubgesellen bald 
diesem, bald jenem Herrn dienten und manche kuhne That vollbrachten. 
Einer kleinen Abtheilung dieser Freibeuter gelang am 26. October 1426 
auch die Eroberung der Burg Glambek.

Jm  Herbste des Jah res 1426 hatten namlich die Hansastadte, deren 
Handel durch den langjahrigen Krieg zwischen dem Konige Erich und den 
Holsteinern sehr litt, die Partei des Danenkonigs verlassen und demselben 
Fehdebriefe geschickt. Diese Kriegserklarungen der Seestadte hatten da
mals zur Folge, dah der Konig die Belagerung der S tad t Schleswig 
und des Schlosses Gottorf schleunigst aufhob. D arauf hatte G raf Ger
hard, der dritte Sohn des Herzogs Gerhard V I., den P lan  gefaht, den 
Fehmarnsund mit mehreren holsteinischen Schiffen zu besuchen und dann 
die danische Flotte auf ihrem Ruckzuge anzugreifen. Dieser P lan  
scheiterte an der Ungunst der Witterung. Die Absicht des Grafen 
Gerhard war aber auf Fehmarn bekannt geworden und hatte die danische 
Besatzung des Schlosses Glambek in Schrecken gesetzt. Die Burg- 
besatzung hatte zugleich den Abzug der Danen von Schleswig und Got
torf, sowie die feindliche Haltung der Hansastadte erfahren. Am 26. 
October 1426 kamen nun zur Nachtzeit 200 Vitalier, die im Solde der 
Hansastadte standen, nach Fehmarn und legten sich vor Glambek. Bei 
Tagesanbruch begannen diese kuhnen M anner, das Schloh mit grohem 
Geschrei zu berennen; sie schossen fortwahrend mit Donnerbuchsen, Arm
brusten und Pfeilen auf das Schloh, etliche von ihnen stellten sogar 
Sturm leitern gegen die M aner und fingen an , die Burg zu ersteigen. 
Dabei riefen sie fortwahrend: „S ind  die Lubecker noch nicht hier? Wo 
sind die Hamburger denn?" Jh re  Absicht war namlich, bei der env 
muthigten Burgbesatzung den Glauben zu erwecken, dah die Hansastadte 
da seien, nm Glambek mit groher Uebermacht anzugreifen. Die ange-



wandte List hatte einen uberraschenden Ersolg. Die nicht sehr zahl- 
reiche Besatzung, welche bei dem Rudzuge der Danen aus Schles- 
wig und bei dem Herannahen des W inters auf keinen Entsatz aus 
Danemark hoffen durfte, lieh sich in Unterhandlungen mit den 
Vitalienbrudern ein und ubergab das Schloh unter der Bedingung 
eines freien Abzuges, der denn auch den Danen gerne gewahrt wurde. 
Erst als die im Interesse der Holsteiner und Hansastadte handelnden 
Seeranber in die Vnrg eingerndt maren, gemahrten die Danen mit 
Entsetzen, datz sie sich von einer Handvoll kuhner M anner hatten
uberlisten lassen. —

I n  den folgenden Jahren  wendete sich der Krieg immer mehr zum 
Nachtheile der Danen, wodurch Konig Erich endlich im Jah re  1432 ge- 
nothigt wurde, mit seinen Gegnern einen Waffenstillstand zu vereinbaren, 
der dann am 14. J u li  1435 zum Frieden von Wordingborg fuhrte. Von 
den Sohnen des Herzogs und Grafen Gerhard V I. war damals nur 
noch Adolf V III. am Leben; derselbe erhielt in dem Friedensschlusse zu 
Wordingborg von dem Konige Erich das Herzogthum Schleswig (mit 
Ausnahme einiger Enclaven), sowie Nordfriesland und Fehmarn 
zugesichert. Nach Adolfs Tode sollten seine Erben noch zwei Jahre  
hindurch im Besitze der erwahnten Lander bleiben; erst nach Ablauf 
dieser Frist durfte jeder Theil sein Recht unverandert versechten. 
Die Streitfrage uber die Zugehorigkeit Schleswigs blieb also demnach 
unentschieden.

Dam it endete ein Krieg, der auf beiden Seiten schwere Opfer er- 
sordert und weite Gegenden muste gemacht hatte. Adolf V III. mar nach 
dem Friedensschlusse nicht im S tande, die durch die Entlassung der 
Kriegsvolker entstehenden Kosten aus seinen M itteln zu bestreiten; er sah 
sich daher gezwungen, im Jahre 1435 von der S tad t Lubeck eine groHere 
Summe anzuleihen. Z ur Sicherung wurde der S tad t Lubed die Jnsel 
Fehmarn mit Glambek verpsandet. Einige Hoheitsrechte auf Fehmarn 
hatte Adolf V III. sich reservirt, darunter das Recht der geistlichen Lehn- 
waare, das fog. zns ^atroriatu8. Schon 1437 verwandelte man die 
Verpfandung Fehmarns an Lubed, die freilich ursprunglich nur auf zehn



Jah re  festgesetzt war, in einen Verkauf auf Wiederlose. Danach gewahrtert 
die Liibecker dem Herzoge und Grafen Adolf V III. fur den Besitz der 
Jnsel Fehmarn einen Vorschuh von 15000 Mk., wogegen sich Adolf 
unter Zustimmung seiner Mannschaft verpflichtete, die Jnsel spater 
mit 18 000 Mk. Hauptstuhl von Lubeck zuruckzukaufen. Durch diesen 
Kaufvertrag kam Fehmarn an die Hansastadt Lubeck, die fast ein 
halbes Jahrhundert hindurch die Jnsel besah. Die Herrschaft der 
Lubecker iiber Fehmarn hat dieser Jnsel in jeder Beziehung zum 
Segen gereicht.



Fehmarn unter der Hansastadt Liibeck. — Konig Johann von Dane
mark. — Christian I I . —  Ueber Kirchen und kirchliche Berhaltnisse 
auf Fehmarn. — Einfuhrung der Reformation. —  Johann der Aeltere.

1437— 1544 n. Chr.

„Fehmarn erspahen die trunkenen Blicke, das
gottliche Eiland."

W i l h e l m  N o s e l e r .

Konig Erich von Danemark verlor bald nach dem Frieden zu 
Wordingborg (1435) die Krone seines Landes. An seiner Stelle riefen 
die danischen Stande den Schwestersohn Erichs, Christoph von Bayern, 
den Sohn des Pfalzgrafen Johann, zum Konige von Danemark aus, 
der anch bald darauf nach Danemark kam und am 30. April 1440 den 
Herzog Adolf V III. von Schauenburg feierlich zu Kolding mit dem 
Herzogthume Schleswig belehnte; Fehmarn wird bei dieser Gelegenheit 
nicht genannt. Nach dem Zeuguih Heinrich Rantzaus soll aber in dem- 
selben Jahre anch eine Belehnung mit Fehmarn erfolgt sein. Christoph 
starb schon 1448. Adolf V III. schlug die ihm von den Danen ange- 
tragene Krone ihres Reiches aus, empfahl denselben aber seinen Schwester
sohn Christian von Oldenburg zum Konige von Danemark, der denn 
anch auf Adolfs Wunsch als Christian I. den danischen Thron bestieg.

Adolf V III. starb 1459 ohne Leibeserben. Nach Beschluh 
der schleswig-holsteinischen Landstande wurde Konig Christian I. zu seinem



Nachfolger erwahlt. Durch diese W ahl wurde Christian I. auch Herr 
uber die Jnsel Fehmarn, der er 1460 ihre Vorrechte und Freiheiten 
bestatigte.

Die Verpfandung der Jnsel Fehmarn an Lubeck wahrte von 
1435 bis 1490. Wahrend dieser ganzen Zeit hielten die Lubecker das 
Schloh Glambek mil einer kleinen Truppenmacht besetzt; dort hatten sie 
auch einen Amtmann zur Wahrung ihrer Interessen stationirt. Unter 
Christian I. (1449—81) war Bertram von Rentelen Amtmann der 
Lubecker auf Fehmarn. Derselbe wird auch in einem Schriftstuck aus 
Lubeck vom Jahre  1478 genannt, 1462 besah er daselbst ein Hans in 
der Breiten S trahe. Aus einem im Rathsarchiv zu Lubeck aufbewahrten 
Schreiben des Konigs an Bertram von Rentelen geht hervor, dah dieser 
mit dem Kirchherrn Johannes Boeckmast in Landkirchen in S tre it ge- 
rathen war, wodurch eine Beschwerde des Geistlichen an den Konig her- 
vorgerufen wurde.

An sonstigen Amtmannern auf Fehmarn wahrend der Verpfandung 
dieser Jnsel an Lubeck werden genannt: Breyda Rantzau, Sohn des Kai 
Rantzau auf Krummendiek (1456), Henrik von Hockeden (1471) und 
Hinrik Klokkemann (1482).

Die S tad t Burg erhob sich unter der langjahrigen lubeckischen 
Herrschaft zu hoher Bluthe, Handel und Gewerbe mehrten sich von Ja h r  
zu J a h r ,  und ein lebhafter Schiffsverkehr vermittelte >die Verbindung 
Fehmarns mit der machtigen Hansastadt. Erst der dreihigjahrige Krieg 
und der demselben folgende Polackenkrieg, sowie endlich die Mihwirth- 
schaft der danischen und gottorfischen Regierung gegen das Ende des 
17. und am Anfange des 18. Jahrhunderts haben Burg zu dem ge< 
macht, was es jetzt ist, zu einem kleinen Landstadtchen, das seinen Haupt- 
erwerb n u r  auf dem Gebiete der Landwirthschaft sucht.

Der Rath der S tad t Burg bestand nach dem Privilegium, das 
der danische Konig Johann am 19. August 1490 dieser S tad t ertheilte, 
aus 12 Personen, 2 Burgermeistern und 10 Rathsherren, die verpflichtet 
waren, nach lubschem Rechte das Urtheil zu fallen. F u r die Berufung 
an die Entscheidung der Oberinstanz, hier des Oberhofes in Lubeck,



m waren 3 Mk. 4 Sch. zu erlegen. Die W ahl der Rathsherren, die 
H haufig durch Selbsterganzung des Rathes erfolgte, war in manchen
Z  Stadten mit lubschem Rechte an bestimmte Bedingungen geknupft; so
.z z. B . war fur die Wahlbarkeit eines Rathsherrn meistens erforderlich: 
nj der Besitz eines nicht belasteten Eigenthums, ein tadelloser Mandel, eine
33 echte und freie Geburt, eine durch keinerlei Verpflichtung eingeschrankte
F  Freiheit der Entschliehung u. s. w. Vater und Sohn durften nicht zu
lg gleicher Zeit im Rathe sitzen. Als der Rathmann Johann Bertoldes in
K Burg 1432 aus dem Burger Rathe entfernt wurde, weil er durch
H Heirath Schwager von zwei anderen Rathsherren geworden war, erklarte
>6 der Rath zu Lubeck dieses Vorgehen des Burger Rathes nach lubschem
lb Rechte fur unstatthaft.

Wahrend so in der S tad t Burg das lubsche Recht in Anwendung 
kam, bediente sich bekanntlich die Landschaft Fehmarn von Alters her 

r) (von etwa 1320 an) des fehmarnschen Landrechts. D a ereigneten sich
n nnn aus Fehmarn haufig Falle, in denen es zweifelhaft w ar, welches
o von beiden Rechten Anwendung finden muhte. Dieses stand besonders
6 dann in Frage, wenn Jnselbewohner vorhanden waren, die sowohl aus 
6 dem Lande als in der S tad t Guter hatten. Um diesen Streitigkeiten
v aus dem Wege zu gehen, wurden zwolf „bederve" (—  fur den Bedarf
g geeignete, treffliche) M anner, sechs aus der S tad t Burg und sechs aus
6 der Landschaft Fehm arn, erwahlt, die am 6. Februar 1443 eine Ver-
3 einbarung uber die Gultigkeit des lubschen Rechtes und des Landrechts
^ trafen. Nach diesem Vertrage sollten die Geschworenen der Landschaft
H Fehmarn in allen denjenigen Fallen entscheiden, welche im Landrechte
6 belegene „liegende Grunde und stehende Stocke" betrafen; Munden und
k Todtschlag sollten nach demjenigen Rechte bestraft werden, in dessen
A Sprengel sie sich ereignet hatten. Verzog jemand aus dem Bezirke des
s einen Rechts in den Bezirk eines anderen, so war er verpflichtet, in dem
b Bezirke desjenigen Rechtes, das er soeben verlassen hatte, einen Pflegs- 
a mann zu ernennen, der dort fur ihn ein J a h r  lang Recht pflegen mustte.
5 Erst nach Ablauf dieses Jah res erbten die Guter des Verzogenen nach
6 demjenigen Rechte, in welchem er jetzt seinen Mohnsitz genommen hatte,



Ueber das Heergewette bestimmte m an, dah aus dem Nachlasse eines 
verstorbenen B urgers der S ta d t B urg, der Meder Sohne noch Bruder 
hinterlieh, ein Harnisch an den nachsten Vetter im Landrechte gezahlt 
werden muffe, sobald der Todte im Gebiete des Landrechts Grundbesitz 
hatte. Selbstverstandlich wurde in diesem Falle der Harnisch nur von 
den im Gebiete des Landrechts beffndlichen Liegenschasten entrichtet*). —

Der Rath der S tad t Lubeck hat sich der Verpflichtung nicht ent- 
zogen, fur die Interessen Fehmarns wahrend der Verpfandung dieser 
Jnsel an Lubeck stets und allezeit einzutreten. Fehmarn mochte auch 
wohl bei Uebernahme der Jnsel durch die Lubecker einer besonderen 
Fursorge benothigt sein. Die beispiellose Verwustung dieser Jnsel durch 
Konig Erich hatte den Wohlstand derselben aus viele Jah re  vernichtet 
und die Bevolkerungszahl sehr herabgemindert. Dah bald nach der 
Verheerung Fehmarns eine neue Kolonisirung dieser Jnsel durch einge- 
wanderte Dithmarscher, wie die Sage es behauptet, bewirkt wurde, laht 
sich durch keinerlei stichhaltige Grunde erharten; der dithmarsische Chronist 
Neokorus tritt auch dieser Ueberlieferung entgegen, wenn er schreibt: 
„denn itt sin noch Vele bi Leven und im Lande nha gebleven, van 
denen, als von dem rechten Stam m , diese noch sin konnen." Von Ein- 
buhen, die mehrere Burger in Lubeck und einige kirchliche Stiftungen 
daselbst durch die Verwustung der fehmarnschen Dorfer Puttgarden und 
Todendorf seitens des Konigs Erich erleiden muhten, berichten zwei U r
kunden aus dem Jahre  1437.

Im  Jahre  1444 sandten die Lnbecker aus den Wunsch der S tad t 
B urg  eine mit neun Personen bemannte Snicke nach Fehmarn. Die 
Veranlassung zu dieser Sendung laht sich nicht mehr feststellen. Wahr- 
scheinlich sah sich die S tad t Burg damals durch Seerauber oder durch

*) Nahere Anordnungen uber das Ziehen des Harnisches finden sich in der 
fehmarnschen Erbfolgeordnung vom Jahre 1563. Dort wird z. B . verfugt, datz der 
Harnisch hinfort der zwanzigste Theil (5°/o) von dem Erbe eines M annes sei und 
stets mit Geld abgelost werden muffe. Die Bezeichnung „Harnisch" ist sehr treffend, 
da sie eben auf den Ursprung dieser alten, dem fehmarnschen Erbrechte eigenthumlichen 
Institution hinweist. Schon im jutischen Lov will man Spuren dieser alten Ein- 
xichtung entheckt haben.



eine andere feindliche Macht bedroht und wandte sich demzufolge an 
Hinrik Lipperode, den lubschen Vogt (?) aus Fehmarn, mit der Bitte um 
Hulfe. Dieser schrieb nach Lubeck, und bald langte das erbetene Fahr- 
zeug mit den neun Ariegern in Burg an. —  Als 1466 der Abgeordnete 
des danischen Konigs Christian I., Johann von Embeke, mit den Raths- 
herren von Lubeck verhandelte und den Wunsch auherte, datz die Be- 
wohner Fehmarns Bedegeld, nach Vermogen 1— 5 Mk., zahlten, erklarten 
die Lubecker ihm, dah von ihren Untersassen auf Fehmarn nichts gefordert 
werden konne, da diese Jnsel den Lubeckern Pfandhuldigung gethan hatte. 
Jm  Jahre darauf beschlotz der lubeckische Rath, den Fehmaranern auf 
Verlangen den Frohn oder Scharfrichter dieser S tad t gegen eine Ver- 
gutung von 5 Mk. 4 Sch. leihweise zu uberlassen. —  1477 lieh die 
Gemeinde Landkirchen durch den Orgelbauer Wynoldt in Lubeck eine 
neue Kirchenorgel anfertigen. I n  einem Schreiben vom 3. Februar 6. a. 
baten in dieser Angelegenheit „de gemeynen Jnw oner des kerspels tor 
Lantkarken" den Rath von Lubeck um die Erlaubnih, zur Beschafsung der 
sur diesen Orgelban nothigen Geldmittel in jener S tad t eine Geld- 
sammlung vornehmen zu durfen. M an begrundete dieses Gesuch damit, 
dah die Gemeinde Landkirchen sich eben erst durch einen kostspieligen 
Kirchenbau mit schweren Schulden håbe belasten mussen, und verhieh den 
gutigen Gebern den Segen Gottes, der da ist „eyn beloner vnde wedder- 
gever alls guden." D as erwahnte, nach Lubeck gerichtete Schreiben 
trug das Siegel des Johannes Boeckmast, des P farrers zu Landkirchen*). 
Dieser Orgelbau hatte noch ein Nachspiel. Ein Priester Peter Hake in 
Lubeck war bei den mit der Herstellung des Orgelwerkes beschaftigten 
dortigen Handwerkern Burge sur die Gemeinde Landkirchen geworden. 
Nach Ablieferung des Orgelwerkes verlangten nun der Orgelbaner und 
seine Helser auher der bedungenen Summe noch 39 Mk. 4 Sch. sur 
„bly, tyn, wagenschott, isernwerck vnde gare kost", und als diese Forde- 
rung von den Vorstehern des Kirchspiels Landkirchen als uuberechtigt

Sein Leicheiistein mird noch jetzt in Landkirchen aufbewahrt. Nach der 
Jnschrift desselben ist Johannes Boeckmast, gestorben 1479, daselbst 40 Jahre lang 
Kirchherr gewesen.



abgelehnt worden war, ersuchten die lubschen Burger den betreffenden 
Burgen, den Priester Peter Hake, die fragliche Summe zu entrichten. 
Dieser wandte sich in seiner Bedrangnih an den Rath zu Lubeck, welcher 
unter dem 19. Ju n i 1463 seine Untersassen aus Fehmarn, den Propsten 
Johannes Kule (gest. 1494) und die Eingesessenen Tonnies Lutke, Claus 
Unbehauen und Drews Mitte, sammtlich Mitglieder der Gemeinde Land- 
kirchen, aufforderte, die Sache zu begleichen. —

Ein lebhastes Interesse der Lubecker sur die Jnsel Fehmarn thut 
sich auch kund in den aus den Jahren  1435— 90 stammenden lubschen 
Testamenten, in denen eine ganze Anzahl Vermachtnisse fur die Kirchen 
und kirchlichen Stiftungen aus der Jnsel Fehmarn enthalten sind. S o  
bestimmte der lubsche Burger Detlev Ebbe 1468 in seinem Testamente, 
daH aus seinem Nachlasse sechs Mark „to dem nhen torne bhnnen der 
borch uppe vemeren" gegeben werden sollten; fur denselben Zweck ver- 
machte Henneke Domelow aus Lubeck der Burger Kirche 100 Mk. Jm  
Jahre  1473 verfugte der lubsche Rathsherr Hermann Hitveld, dafi aus 
seiner Hinterlassenschaft 24 Mk., die ihm Hans und Jurgen Suwele 
aus Fehmarn nach einem „landesbrev" (Schuldverschreibung) schuldeten, 
zu einer Messe in Lemkenhafen Verwendung finden sollten. Weiter wird 
berichtet, dafi der obenerwahnte Henneke Domelow aus Lubeck den armen 
Leuten im Heiligen-Geist-Hause in Burg 5 Mk. schenkte. — (Dieses 
Hospital, das ehemals von eigenen Vorstehern verwaltet wurde, diente 
wohl ursprunglich, wie ahnliche Stistungen an anderen Orten unserer 
Provinz, zur Aufnahme und Beherbergung der Pilger und erkrankten 
Wanderer. Meistens wurden die Heiligen-Geist-Hauser unterstutzt —  
auch wohl ganzlich unterhalten —  von Bruderschaften und Vereinen, 
die dann das Sinnbild des heiligen Geistes, die Taube, in ihren Mappen 
und Abzeichen fuhrten. Nicht felten war auch mit dem Hospitale ein 
Kirchlein oder eine Capelle verbunden, an der dann gewohnlich ein 
Capellan wirkte. Einige dieser Stiftungen besafien das zri8 N8^1i und 
waren demnach Freistatten fur verfolgte Verbrecher. — D as Heilige- 
Geist-Haus in Burg ist um 1450 zuerst urkundlich nachweisbar; uber 
seine Grundung fehlt jegliche Nachricht. Purch zahlreiche Vermachtnisse



und Schenkungen gelang es dieser Stiftung, im Laufe der Jahrhunderte 
einiges Vermogen an baarem Gelde und an jahrlichen Renten zu er- 
werben. M it Einfuhrung der Reformation oder vielleicht noch etwas 
fpater wurde das Heilige-Geist-Haus zu Burg in eine Stiftung zur 
Aufnahme von alten und schwachen Leuten umgewandelt, die dvrt auher 
freier Wohnung einige geringe Zuwendungen an G eld, Kleidung,
Feuerung und an Nahrungsmitteln genosfen.)

Interessant ist ein im fehmarnschen Urkundenbuche enthaltenes 
Schreiben des lubeckischen Rathes an den Rath von Burg iiber die 
Behandlung einiger Falschmunzer, die 1484 auf Fehmarn eingefangen 
und dafelbst angeklagt maren, falsche danische Dreilinge hergestellt zu 
haben. Eine Mark dieser Dreilinge enthielt nur 2 Loth 1 Quentin 
Silber, wahrend sie 4V2 Loth S ilber enthalten sollte. Auf geschehene 
Anzeige des lubeckischen Vogtes bei dem Rathe von Lubeck forderte dieser 
den Burger Rath auf, die aufgegriffenen Falscher entweder selbst nach 
Gebiihr zu strafen, oder dieselben auch mit ihren sammtlichen gefalschten 
Munzen und ihren Pragungsvorrichtungen zu Schiffe nach Travemunde 
abzuliefern. Wurde der Burger Rath den zuletzt genannten Vorschlag 
annehmen, so erklarte sich der lubeckische Rath bereit, die in Travemunde 
gelandeten Falscher nach Lubeck zu fuhren und sie dort nach Verdienst 
mit S trafen zu belegen, wie sie solchen Uebelthatern zukamen.

Obgleich die Jnsel Fehmarn an Lubeck auf Wiederlose verkauft 
war, iibte doch der danische Konig Christian I. als Besitznachfolger des 
im Jahre  1459 verstorbenen Herzogs und Grafen Adolf V III. fast 
sammtliche Hoheitsrechte auf Fehmarn aus. S o  bestatigte er 1460 den 
Fehmaranern ihre Privilegien. Konig Christian I. starb 1481 und 
hinterlieh zwei Sohne, Johann und Friedrich. Die schleswig-holsteinischen 
Landstande wahlten beide Fursten zu gemeinsamen Landesherren, worauf 
dann am Schlusse des Jah res 1482 an der Levensau die Huldigung 
der Stande und die Bestatigung der Landesrechte ersolgte; erst 1490 
kam es zu einer Theilung der Aemter und Stadte unter die beiden 
Fursten, bei welcher Gelegenheit Konig Johann den Segeberger-, Herzog 
Friedrich den Gottorfer Antheil erhielt. Zu dem Segeberger Antheile



gehorte auch die Jnsel Fehmarn mit dem Schlosse Glambek. —  Bei 
Uebernahme der Regierung ging Konig Johann sofort daran, die ver- 
pfandeten Aemter und Schlosser seines Antheiles einzulosen. Noch im 
Jah re  1490 zahlte er an die S tad t Lubeck eine Summe von 18 000 Mk. 
Hauptstuhl, fur welches Capital die Jnsel Fehmarn 1437 an die Hansa- 
stadt wiederloslich verkauft war. Dam it hob er das Pfandverhaltnih 
Fehmarns zu Lubeck ganzlich auf und behielt diese Jnsel dann bis an 
seinen Tod, 1513. Eine Nachricht, lånt welcher Konig Johann schon 
vor 1490 eine Wiedereinlosung der Jnsel Fehmarn herbeigefuhrt haben 
soll, scheint weniger Wahrscheinlichkeit zu besitzen.

Der danische Konig Johann bezeugte der S tad t Burg dadurch sein 
besonderes W ohlwollen, dah er ihr 1490 ein neues Privilegium be- 
willigte, in welchem die Zahl der Burgermeister (2) und Rathmanner (10) 
fur Burg festgesetzt und zugleich die Bestimmung getroffen wurde, dah 
diese S tad t ihr lubsches Recht fernerhin beibehalten solle. Den Burgern 
der S tad t ertheilte der Konig die Erlaubnih, um ihren Ort, der ganzlich 
unbefestigt war, einen Zaun anzulegen; weiterhin wurde ihnen vergonnt, 
diesen Zaun mit Dornen zu befestigen, „dat men bii nachtslapender 
tiidt in unde uth der stadt nicht komen kan." Nach einer Bestimmung 
des neuen Privilegiums war der fehmarnsche Landmann gehalten, ein- 
mal in der Woche, am Sonnabend, mit seinem Korn und seinen 
sonstigen Erzeugnissen den Burger Markt zu suchen; auch waren die 
Geschworenen der Landschaft verpflichtet, ihre Zusammenkunfte stets in 
Burg abzuhalten. Schon unter der Regierung der danischen Konige 
Christian I. und Johann betheiligten sich die von der S tad t Burg ent- 
seudeten Abgeordneten an den Berathnngen der schleswigholsteinischen 
Landstande und vertraten dabei zugleich den Landdistrikt der Jnsel 
Fehmarn.

Unter Konig Johann wird M arquard von Ahlefeldt als Haupt- 
mann auf Glambek genannt, der 1493 den Fehmaranern das schon 
erwahnte Patent des Herzogs Adolf V III. vom 12. M arz 1424 
theilweise bestatigte. 1495 war Hinrik von Ahlefeldt Amtmann auf



Fehmarn. Auf Hinrik von Ahlefeldt solgte Hans Pogwisch*). Derselbe 
war ein Sohn des Knappen Bertram  Pogwisch zu Dobersdorf und ein 
Enkel des H ans Pogwisch, eines Rathes des Herzogs Adolf V III. 
1497 schuldete der 1498 zuerst als fehmarnscher Amtmann aufgefnhrte 
H ans Pogwisch der Kirche und Gilde zu Karstenhagen eine Summe 
von 100 rheinischen Guiden. 1502 stellte er mit seinem Bruder Hinrich 
Pogwisch einen Revers an Gotzik Brockdorsf aus wegen einer fur 650 Mk. 
an die Geschworenen sener Kirche ubernommenen Burgschaft. Wahrend 
Hans Pogwisch Amtmann auf Fehmarn w ar, erfolgte die sog. Be- 
gnadigung des Konigs Johann, worin den Bewohnern Fehmarns anbe- 
fohlen wurde, zum kunftigen Neujahrstage Bruchgelder und Schatzung 
im Betrage von ungefahr 861 Mk. an H ans Pogwisch zu entrichten, 
der angewiesen sei, das Geld auf dem nachsten Kieler Umschlage aus- 
zugeben. Der Konig forderte diese Summe in baarem Gelde und nicht 
in Gutern; heiht es doch in sener Begnadigung wortlich: „wente wy 
juwer olden Peerde, Koye edder andere Wahre tho empfangen laten 
nicht gedenken."

Als im Jahre 1500 der danische Konig Johann  und sein Bruder, 
der Herzog Friedrich I., die Dithmarscher angreifen und unterwerfen 
wollten, zogen sie ein bedeutendes Heer zusammen, bei welchem die 
schleswig-holsteinischen Stadte und Landdistricte mit einem starken Auf- 
gebote betheiligt waren. Die Jnsel Fehmarn soll ein Kontingent von 
200 M ann gestellt haben.

I n  der fur die Fursten unglucklichen Schlacht bei Hemmingstedt 
fand das ganze fehmarnsche Aufgebot mit Ausnahme von 14 M ann 
seinen Tod. Unter den auf danischer Seite gefallenen Adligen befand

*) Die Familie Pogwisch hatte schon am Schlusse des 14. Jahrhunderts An- 
strengungen gemacht, durch Erwerbung einzelner Hufen auf Fehmarn sehhaft zu 
werden. So erwarb Wulf Pogwisch der Aeltere 1398 fur 100 Mk. und 22 halbe Mk. 
die Reymers-Koppeln bei Burg und ein auf denselben errichtetes Haus, belegen 
hinter dem Pfarrhause zu Burg. Im Jahre darauf kaufte der genannte Ritter fur 
300 Mk. einen Hof bei Burg, den fruher ein Hermann Mersel bewohnt hatte. Diese 
Besitzung wurde dem Wulf Pogwisch uberlassen „myd aller vryheid unde myd alleme 
rechte, dat hogheste unde dat sydeste, nchd dem acker de darto horet, myd wyschen 
unde myd weyden." Die beiden letzten auf Fehmarn sehhaften Adligen aus dieser Familie 
waren Dietrich Pogwisch auf Hinrichsdorf und Henning Pogwisch auf Mugge.



sich auch Wulf Pogwisch, em Bruder des damaligen fehmarnschen Amt
mannes Hans Pogwisch. Die Schlacht bei Hemmingstedt ereignete sich 
am 17. Februar 1500. Menige Tage spater erfolgte ein M andat des 
dem Blutbade in Dithmarschen nur mit genauer Noth entronnenen 
Konigs Johann an die Fehmaraner, worin er sie aufforderte, sich auf 
Befehl ihres Amtmannes H ans Pogwisch mit 21 Fuh langen Spietzen, 
sowie mit Buchsen und Armbrusten zu bewaffnen. Weiter verbot der 
Konig den Jnsulanern, ihr Korn nach Lubeck, der mit den Dithmarschern 
verbundeten Hansastadt, zu verkaufen.

Es lag damals wohl noch eine Fortfuhrung des dithmarsischen 
Krieges im P lane der Fursten. Erst am 15. M ai 1500 wurde zwischen 
den Gegnern ein Waffenstillstand zu Hamburg auf unbestimmte Zeit 
abgeschlossen.

Der fehmarnsche Amtmann Hans Pogwisch starb 1528. Bald 
nach 1500 mutz er schon von dem Posten eines fehmarnschen Amtmannes 
zuruckgetreten sein, denn bereits 1504 wird ein Heinrich Brockdorff als 
Amtmann von Fehmarn aufgefuhrt. Dieser w ar vordem Besitzer der 
Guter Windebye und Gaarz und befand sich 1494 mit dem Herzoge 
Friedrich I. in Danemark.

Konig Johann von Danemark ging 1513 mit Tode ab, und 
sein Sohn Christian II. bestieg den danischen Thron, ein heftiger und 
gewaltthatiger Character, ein leidenschaftlicher und grausamer Furst, 
welcher sich aber gleichwohl durch sein mannhaftes Eintreten fur die 
Interessen des Burgerthums gegenuber den Anmahungen des Adels und 
der Geistlichkeit hervorgethan hat. Unter ihm war Hans Rantzau, eiv 
Sohn des Heinrich Rantzau zu Dahme, Besitzer der Guter Rantzau, 
Neuhaus und Schmoel, Amtmann auf Fehmarn. 1503 verburgte er 
sich im Lubecker Vertrage fur den Herzog Friedrich I. und wurde des- 
halb im folgenden Jah re  in das Einlager gemahnt. Hans Rantzau war 
von 1495— 98 Amtmann in Hadersleben und kam um 1514 in der- 
selben Eigenschaft nach Fehmarn. Als Jakob von der Wettering, Dekan 
des Kalands in B u rg , im Beisein der Kalandsherren und Bruder am 
21. M ai 1514 in der Sakristei der Kirche zu Burg eine Vereinbarung



mit Jakob Wolder uber drei von dessen Bruder, dem ehemaligen Burger- 
meister Hans Wolder zu B urg, gestiftete Vicarien abschloh, war der 
fehmarnsche Amtmann Hans Rantzau zugegen.

Einen bedeutenden Einfluh auf den danischen Konig Christian II. 
und seine ganze Regierung hatte die Siegbrit, eine Hollanderin, die 
M utter seiner geliebten Dyveke. D as Verhaltnih des Konigs zu diesem 
schonen, aus Bergen in Norwegen stammenden Madchen erregte bald 
nach dem Regierungsantritte des Fursten Anstoh, sowohl in Danemark 
selbst, als auch in den umliegenden Landern. 1516 sandte der deutsche 
Kaiser Maximilian seinen Rath Sigmund von Herberstein zu Christian II., 
um denselben zu bewegen, seine Beziehungen zu Dyveke zu losen. 
Wahrend seiner Reise nach Danemark hatte Herberstein einen unfrei- 
willigen Aufenthalt auf der Jnsel Fehmarn, wie er es in seiner Reise- 
beschreibung mit folgenden M orten selbst erzahlt:

„Am 28. M arty bin ich daselbsten zu Heiligenhafen auf die See 
gesessen mit zwayen Schiffen; in dem amen waren die Pharde von 
Land gefaren. Der Wind sterkt sich seer. D as Schiff mit den Pharden 
sner hunz in Lolland die Jnsel. Ich muest mit meinem Schiff in der 
Jnsel Femern bleiben, drei Meil. D a stunden wir aus, gingen auf 
drey viertel Wegs geen Petersdorf; da ahen wir bei dem Pharrer. 
N it ferr von dem Dorf ligt ein Schloh und S ta te l, genannt 
Porgkh (Burg). W ir sein desselben Tag wider zu unsern Schiffen 
komen, darinnen uber Nacht gelegen. Zu Mitternacht richt sich der 
Wind zu unserm gefallen und fueren hin gegen Lolland; mochten doch 
nit anfarn, da man gemainiglichen an fart, muesten zu Reby aussteen, 
ist ain D orf, und ain halbe M eil im Gewasser und wasserigen Sand 
geen; das M er was abgeloffen." — Soweit Herbersteins Reisebericht!

Herbersteins Mission hatte zunachst keinen E rfo lg ; jedoch schon im 
Jahre 1517 starb die schone Dyveke und zwar, wie man damals vielfach 
annahm, an Gift, das ihr durch den vergeblich um ihre Gunst buhlenden 
danischen Edelmann Torben Oxe beigebracht worden war.

Christian bestatigte 1515 die Vorrechte und Freiheiten des Landes



Fehmarn. 1523 muhte dieser Konig vor den Jntriguen seiner zahlreichen 
Widersacher aus dem Lande fliehen, und sein Oheim, der Herzog 
Friedrich I., bemachtigte sich der danischen Krone. Damit hatten die von 
Christian II. gebilligten Bestrebungen zur Einfuhrung der Reformation 
vorlaufig ihr Ende erreicht. Friedrich I. begunstigte freilich im Geheimen 
auch die von ihm langst als nothwendig erkannte Kirchenverbesserung, 
er hatte sich aber bei Uebernahme der Regierung in einer dem jutischen 
Adel ertheilten Handfeste verpflichten mussen, keinem Anhanger Luthers 
zu gestatten, „gegen die heilige romische Kirche und den heiligen Vater, 
den Papst," zu lehren.

Friedrich I. erneuerte schon in dem ersten Jahre  seiner Regierung 
die Privilegien der Landschaft Fehmarn und der S tad t Burg und er- 
nannte den Ritter W ulf Sehestedt zum Amtmann aus Fehmarn und zum 
Hauptmann des Schlosses Glambek. Dabei ertheilte er den Fehmaranern 
den Befehl, nach Aufforderung ihres Amtmannes demselben mit Rustung 
und Wehr zum Schutze ihres Eilandes zu folgen. Wulf Sehestedt war 
ein Sohn des Emeke Sehestedt und ein Bruder des S tallers M arquard 
Sehestedt aus Nordstrand.

Als Friedrich I. um 1525 eine Landbede von den Fehmaranern 
verlangte, baten diese den Konig durch ihren Amtmann W ulf Sehestedt 
um eine Verlangerung der Zahlungsfrist. Der Konig antwortete, dah 
ihm die Gewahrung der Bitte unmoglich sei, da ihn die Noth zu sehr 
drange, diese Schatzung zu heben. Die Geldnoth des Konigs muh da
mals wirklich nicht ganz gering gewesen sein, sah er sich doch sogar 
1526 genothigt, die Burg Glambek nebst der Jnsel Fehmarn an den 
Amtmann und Marschall Melchior Rantzau (Neuhaus), den Sohn des 
fruher erwahnten Hans Rantzau, fur 10 000 Mk. zu verpfanden. Wegen 
der Zinsen flir diese Pfandsumme sollte Melchior Rantzau (gest. 1539) 
sich aus den Einkunften der Jnsel zunachst bezahlt machen, ubrigens „na 
Amtmanns Wihe" Rechnung ablegen.

Wenn auch die Reformation unter der Regierung des Konigs 
Friedrich I. in Danemark und Schleswig-Holstein einige Fortschritte



>m machte, so konnte sie doch nicht zur ganzlichen Einfuhrung kommen; dieses 
geschah vielmehr erst unter der Regierung seines Sohnes Christian III . 

I) (1536— 59). Derselbe vermochte nach dem Tode seines Vaters sogleich 
m  nicht zur vollen Herrschaft zu gelangen, weil die Anhanger des ent-
hl thronten Konigs Christian II. im Einverstandnih und unter Beihulfe
Is einiger Hansastadte einen energischen Versuch machten, den gefangen ge- 
^  haltenen Christian II. von Neuem auf den danischen Thron zu bringen.
T  Die Flamme des Aufruhrs loderte damals in ganz Danemark.

D as fur Christian II. kampfende und von dem lubeckischen Burger- 
m meister Jurgen Wullenweber, „dem letzten Hanseaten", ausgerustete Heer 
-6 der Hansa wurde von dem Grafen Christoph von Oldenburg, einem
V Verwandten Christians II., gefuhrt, der zunachst einen Einfall in Hol- 
ts stem und dann einen erfolgreichen Angriff auf Seeland unternahm.
N G raf Christoph scheint auch, wie aus einem Schreiben des lubeckischen
lb Rathes an ihn vom Jahre  1534 hervorgeht, die Jnsel Fehmarn besetzt
lz zu haben. I n  diesem Schreiben ersucht der Rath von Lubeck namlich
ss seinen Heerfuhrer, den Grafen Christoph, diejenigen Eingesessenen des 
L Landes Fehmarn, welche einzelnen Burgern der S tad t Lubeck Pacht und
6 Z ins schuldeten, mit Bedruckungen und Beschwerden zu verschonen,
n uberhaupt in Zukunft „gentzlich uth dem sulven lande (Fehmarn)
lt tho bliven."

Nachdem Konig Christian III . die hier erwahnten Unruhen, be
ls sonders unter Beihulfe seines erfahrenen und kriegskundigen Heerfuhrers
§ Johann Rantzau, glucklich beseitigt hatte, ging er mit allem Fleih daran,
6 das Werk der Reformation in Danemark und Schleswig-Holstein zu
>s fordern. Am 25. Februar 1538 versammelte der Konig die Kirchherren
u und je eine Rathsperson aus 28 schleswig-holsteinischen Stadten zu einer
°) Synode in Gottorf, wo uber den Erlah einer neuen Kirchenordnung
a verhandelt werden sollte. Unter den dort vertretenen Stadten war auch
b Burg a. F . D as Werk der Reformation in Schleswig-Holstein gelangte
6 denn auch durch die von Bugenhagen entworfene und von den Land
is standen genehmigte Kirchenordnung vom 9. M arz 1542 zur voltigen
k Durchfuhrung.



Jm  Reformationszeitalter stand es naturlich auf Fehmarn mit der 
Unwissenheit und dem Aberglauben der Bevolkerung nicht desser, als in 
anderen Gegenden Deutschlands und Danemarks, die Jrrlehren des 
Papstes fanden auch hier ebenso willig ihre Abnehmer als anderwarts. 
M an wallfahrtete auch von Fehmarn au§ nach den heiligen Statten und 
Landern und verehrte dort die wunderthatigen Reliquien und Heiligen- 
bilder (in Bordesholm sogar das Ohrenfett der M utter M aria) in ab- 
gottischer Weise, man lieh Seelenmessen fur die Seelen der Entschlafenen 
halten und bedachte Kirchen und kirchliche Stiftungen mit Schenkungen 
und Vermachmissen. D as fehmarnsche Urkundenbuch giebt uns hieruber 
mancherlei bemerkenswerthe Aufschlusse. Folgende W allfahrtsorte wurden 
von Fehmarn aus hauptsachlich besucht: Wilsnack (Hostienblut), Get- 
torf (silbernes S t. Jurgensbild), Liitjenburg (heiliges Kreuz) und Stern- 
berg (heiliger Leichnam); ferner pilgerte man von Fehmarn nach Rom, 
Einsiedeln in der Schweiz, Aachen, Konigslutter, Werben, Schonenborn, 
Heiligenstedten und auch wohl zu den Kultusstatten des S t .  Servatius 
und der beiden Ewalde*). Dorthin stromten die P ilger in groher Zahl 
und legten Opfer an Geld, Korn, Wachs u. s. w. an geweihter S tatte  
meder; nach dem Glauben des M ittelalters sollte dieses namlich nicht 
allein zur Erwerbung der ewigen Seligkeit nutze sein, sondern auch den 
siechen Korper von Krankheit befreien und selbst zur Genesung des er- 
krankren Viehes beitragen. Von allen W allfahrtsorten scheint Wilsnack 
in der Westpriegnitz mit seinem Wunderblute die meiste Zugkraft fur die 
Bewohner der Jnsel Fehmarn gehabt zu haben; aus diesem Grunde 
wollen wir uns an dieser Stelle etwas eingehender mit dem wunder
thatigen Hostienblute in Wilsnack beschaftigen.

Am 22. September 1439 bestimmte der Burger Johann Peter zu 
Burg in seiner letztwilligen Verfugung: „Ok gheve ik umme myner unde 
myner werdynnen zele salicheyt willen twe reyzen to deme hilgen blode 
unde twe reyze to Aken, de schal men holden mi in der vart. Ok schal

*) D ie beiden Ewalde, der schwarze und der weihe, zwei Bruder, aus Eng
land stammend, starben 693 in Westfalen den Martyrertod, ihre im Rheine aufge- 
fundenen Leichen wurden in Kiiln bestattet. Orte der Ewaldverehrung sollen 
Munster, Koln nyd Aplerbeck bewesen sein.



tnen ghan to deme hilgen erutze to Lutkenborch unde vort to sunte 
Seruacius, in yewelker stede schal men offeren (opfern) enen schillingh." 
I n  einem anderen Testamente vom 4. M arz 1471 vermachte der Burger 
Claus Klyugsteeu zu Burg dem Jakob Nerren daselbst 14 Scheffel Land 
am Neuen-Soll, einen kurzen braunen Heyken oder Hoiken (d. i. eine 
hohe steife Kopfbedeckung, von welcher hinten ein in Falten gelegter 
M antel oder ein mantelartiger Kragen sich herabzog), einen grimen Rock, 
einen Grapen und einen Messingkessel; „hiirvore", heiht es dann wortlich 
weiter, „schal he eyne reyze ghan to dem hilghen blode tor Wylsenakke." 
Noch in demselben Jah re  schreibt der Rathmann Tanke Witte zu Burg 
seinen Testamentsvollstreckern vor, nach seinem Ableben zur Rettung seiner 
Seele und auf Kosten seines Nachlasses eine Pilgerfahrt zu dem Wunder-
blute in Wilsnack ausfuhren zu lassen.

Die Zahl der hier angefuhrten Beispiele liehe sich an dieser 
Stelle leicht erhohen; es moge aber mit den hier erwahnten Einzelheiten 
genug sein.

W as aber hatte es fur eine Bewandtnih mit dem Wilsnacker 
Wunderblute, das eine derartige Anziehungskraft auf die katholische 
Christenheit des M ittelalters ausubte?

Die Wallfahrten nach Wilsnack begannen bereits um 1384. Jm  
Jahre  1383 hatte namlich ein R itter Heinrich von Biilow das Dorf 
Wilsnack, welches ehedem zum Stifte Havelberg gehorte und seine Zehnten 
n<1 raerisam  abliesern mustte, zerstort. Bei dieser Ge-
legenheit ging auch die dortige Kirche in Flammen auf. Unter den 
Trummern entdeckte man nun drei in einer Monstranz eingeschlossene 
geweihte Hostien, die vom Feuer verschont geblieben maren, und von 
denen jede einen rothen Blutstropfen zeigte, der naturlich nach dem Ge- 
schmacke sener Zeit von dem Blute des Erlosers herstammen muhte. — 
Als dieser sonderbare Fund bekannt geworden w ar, begab sich der 
Bischof von Havelberg nach Wilsnack und veranstaltete ein Hochamt am 
Altare des „heiligen B lutes." Die Wilsnacker Hostien erregten grohes 
Aufsehen und gaben Veranlassung zu senen zahlreichen Wallfahrten, die 
erst nach Einfuhrung der Reformation ihren endlichen Abschlust fanden.



F u r die Bewohner des Ortes Wilsnack ergaben die erwahnten Wall- 
fahrten eine gute Einnahmequelle, Handel und Verkehr bluhten auf und 
an Stelle des in Trummern liegenden Dorfes entstand ein hubsches 
Stadtchen. Der Wilsnacker Betrug wurde noch erhoht durch eine am 
Orte befindliche Sunderwage, die darthun muhte, ob das Korpergewicht 

! des Buhers mit dem Gewichte seiner Gaben ubereinstimme. Die Priester
des Ortes sollen sogar die Kunst verstanden haben, durch einen geheim- 
nihvollen Mechanismus die Schwere des Sunders nach Belieben zu er- 
hohen, um ihn desto grundlicher zu rupfen. Wenn auch hervorragende 
M anner, wie z. B . der spatere Erzbischof von Magdeburg, G raf Friedrich 
von Beuchlingen, und der Magdeburger S tiftsherr und Lector der 
Theologie, N . Henricus Tacke, gegen die Vergotterung des Hostienblutes 
eiferten: stets blieben ihre wohlgemeinten Bestrebungen ohne jeden Erfolg. 
Vermehrt wurde der Unfug noch, als Papst Eugen IV . im Jah re  1446 
den drei erwahnten Hostien noch eine vierte, von ihm selbft geweihte 

! Oblate beifugte und mittelst Bulle die Verehrung des Wunderblutes
! gestattete.
! Erst 1552 unternahm es der protestantische P farrer Joachim

Ellerveld (Hellefeld) in Wilsnack, dem dortigen Betrug durch Vernichtung 
§ der drei geweihten Hostien ein Ziel zu setzen. Staphorst berichtet daruber

in seiner hamburgischen Kirchengeschichte, Band II., S .  660, wie solgt: 
„A ls aber Joachim Ellerveld urmo 1552 am Sonnabend vor Exaudi

n ^

!! den Betrug dieses so hochbeliebten Wunders gesehen, dah es nichts anders
; denn ein uraltes Bocksblut gewesen, welches, wie es angeruhrt, als
1 Fisch-Rogen von einander gefallen, auch fur sich nicht roth gewesen,
! sondern nur, wenn der Schein von einem brennenden Licht in 's Crystall

geleuchtet, einen Wiederglanz verursacht hat, hat er dasselbe nicht allein 
> entdecket, sondern auch vollig zerstoret."

Der Lohn fur diese kuhne That blieb freilich nicht aus. Auf 
Veranlassung des Domkapitels zu Halberstadt wurde Ellerveld wegen der 
Zerstorung des Wilsnacker Wunderblutes verhaftet und nach der Platten- 
burg gebracht. Der Kurfurst von Brandenburg gab ihm zwar die 
Freiheit wieder, wollte ihm aber einen ferneren Aufenthalt in den



brandenburgischen S taaten nicht mehr gestatten. M it der Zerstorung der 
geweihten Hostien fanden auch die Wilsnacker Pilgerreisen nach und nach 
ihren Abschluh; aber noch 1586 wallfahrtete man aus der Umgegend von 
Hamburg nach Wilsnack, um dort an geweihter S tatte  zu opfern und 
zu beten.

Jm  Jahre  1491 entdeckte man auch eine wunderthatige blutige 
Hostie zu Sternberg in Mecklenburg, zu der man auch 1504 von Feh- 
marn aus pilgerte. Dahin gingen fortan zahlreiche Wallfahrten, die 
dann den Pilgerfahrten nach Wilsnack fehr vielen Abbruch thaten.

Archer diesen auswartigen Wallfahrtsstatten kamen auch solche auf 
Fehmarn selbst vor. S o  gab es dort eine Wallfahrtsstatte, die „Calvaria" 
(Golgatha) genannt, wohin z. B . 1521 der Burger Detlev Witte in 
Burg zum Troste seiner Seele eine W allfahrt verordnete. Jm  Jah re  
1503 vermachte Catharina Kale zu Burg 10 Mk. zur Ausbesserung der 
Brucke bei der Calvaria. Wo diese Wallfahrtsstatte sich befand, ist nicht 
mehr nachweisbar; wahrscheinlich lag sie an dem ehemaligen Wege von 
Burg nach Ostermarkelsdorf, wo noch jetzt die Felder „Auf dem Leiden" 
hechen. Auch ist in dem fehmarnschen Urkundenbuche von einem silbernen 
Marienbilde auf Fehmarn die Rede, welches 1521 von dem obenerwahnten 
Detlev Witte mit einer Korallenschnur bedacht wurde.

Unweit des Dorfes Puttgarden und zwar in unmittelbarer Nahe 
des dortigen Strandes befand sich zur katholischen Zeit eine Capelle, 
von der uns weitere Nachrichten nicht erhalten sind. Schon zu Danck- 
werths Zeiten war diese Capelle nicht mehr vorhanden; er nennt nur 
den Ort, wo sie einst gestanden hat, die „Capellenkuhl." Wie die Sage 
zu erzahlen wech, wallfahrtete man einst von ganz Fehmarn nach der 
einsam am Puttgardener Strande und unfern der dortigen Fahre be- 
legenen Klause. —  (In  der Nahe von Fahrstellen wurden haufig Capellen 
errichtet, so z. B . die Capelle anf der holsteinischen Seite des Fehmarn- 
sundes, die Capelle am Strande bei Heiligenhafen, die Capelle zum 
sinstern S tern  bei Missunde u. s. w. Die unmittelbar an der P u tt
gardener Capelle belegene Wiese fuhrt den Namen „Landwiese", weil, 
wie die Sage berichtet, einst alle Bewohner des Landes Fehmarn be-



rechtigt waren, hier, Wahrend sie selbst in der Capelle dem Gottesdrenste 
beiwohnten, ihre Pferde weiden zu lassen. I n  den „litteriZ indulKon- 
tia1ii)U8 oardirialirma ad rtzparationem eeeltzZias I^and^tzrelLtzn ds 
anno 1500" wird —  Ablahbrief vom Jah re  1458 —  eine „eaxslla  
saneto rum  k s tr i  ot k a u li a^ostolorum  in  L elt eirea litns rnaris 
OttonitzNLis dio6668i8" ruhmlichst angepriesen.)

Der Verkehrsweg von Holstein nach den danischen Jnseln suhrte 
im M ittelalter uber Fehmarn, und zwar uber Puttgarden. An fast allen 
Hauptstrahen Schleswig-Holsteins fand man damals kleine Capellen*) 
mit Gnadenbildern, die von den umwohnenden Glaubigen und den 
Reisenden aufgesucht und verehrt wurden. I n  oder vor der Capelle 
stand gewohnlich der Block, welcher die Gaben und Opfer der P ilger 
und Buher aufnahm. Der wahrscheinlich einst mit der Puttgardener 

^  Capelle verbundene Block (Puttgardener Strandblock) war noch im vorigen 
Jahrhundert vorhanden, sein Jn h a lt wurde an die Banuesdorfer Kirchen- 
und Armenkasse abgefuhrt. I n  einem alten Rechnungsbuche der Bannes- 
dorfer Kirche finden wir die Einkunfte aus dem Puttgardener Strandblock 
aufgezeichnet; demnach trug derselbe ein:

1688 » » » » » Mk. 7 Sch. Pf-
1689 » » » . . 4 „ 6 ,/ //
1691 1700 . . 59 „ 7 // 3 //
1701 1709 . . 52 „ 13 ,/ 4 //
1710 1724 . . 190 „ 11 // 3

Bei dem Jahre  1711 findet sich in diesem Rechnungsbuche die 
N o tiz : „W eil megen der OontaZio (Seuche) keine Uberfahrt von P u t
garn nach Dannemark verstattet worden, alh ist auch anno 1711 auh 
dem Armblock am Strande zu Putgarn  nichtes gehoben worden." 1716 
wurde der Puttgardener Block fur 5 Mk. 8 Sch. neu beschlagen, und 
1718 gab der Pastor in Bannesdorf fur das „schlimme" (d. i. fremde)

*) D as Wort „Capelle" ist abgeleitet von dem lateinischen Worte eapella, 
d. i. die Ziege. Wenn man namlich fruher aus Reisen g in g , nahm man, um stets 
Gottesdienst halten zu tonnen, Heiligenbilder und Neliquien mit sich, die unter einem 
Baldachine von Ziegenfellen aufbewahrt wurden.



Geld, das im Strandblock zu Puttgarden gefunden war, sechs Sch. Es 
ist als sicher anzunehmen, dah mit dem Eingehen der Puttgardener 
Fahre auch der dortige Strandblock verschwand.

Z ur katholischen Zeit fuhrten die ersten Geistlichen an den Kirchen 
zu Burg, Landkirchen und Petersdorf —  Bannesdorf wahrscheinlich erst 
kurz vor der Reformation —  den Titel „Karkherr" oder „rector eeele- 
8ia6"; manchmal kommt es auch wohl vor, datz sie in Urkunden im 
Gegensatze zu den Ordensgeistlichen als Plebane, d. i. Leutpriester, be- 
zeichnet werden. Die den Kirchherren zugewiesene Amtswohnung hieh 
ehedem die „Wedeme" oder die „Wedume". I n  einer Urkunde vom 
Jahre  1398 ist ausdrucklich von der „Wedeme to der Borg uppe 
Vemeren" die Rede. Wedem bedeutet eigentlich dasjenige, was irgend 
einem zugetheilt worden ist, und wird abgeleitet vom mittelhochd. 
althochd. , ^vickarno —  Leibgedinge. Der Name der Amts
wohnung ging spater auch auf die den Einkunften der Geistlichen bei- 
geordneten Dienstlandereien iiber; daher fuhren z. B . noch jetzt einige 
Dienstlandereien des Hauptpastorats in Petersdorf den Namen „Auf dem 
Wedem"; auch bei Burg giebt es noch einen Wedemkamp. —  Im  Gegen
satze zur Wedeme belegte man wohl ehemals die Diakonatshauser mit 
dem Namen „Capellaney". Die Diakonate kommen bald nach der Refor
mation auf Fehmarn mehrfach vor; so wird z. B . berichtet, dah Peters
dorf schon im 16. Jahrhundert ein Diakonat besah, und dah 1566 
der funfte Diakonus in Petersdorf zum dortigen Pastorate be- 
fordert wurde.

Als Gehulfen der Kirchherren wirkten zur katholischen Zeit die 
Vicare und Capellane, die meistens in einer Gasse wohnten, welche in 
unmittelbarer Nahe der Kirche lag und gewohnlich mit dem Namen 
„Preesterstrat" oder „Papenstrat" bezeichnet wurde. Die bezugliche 
Straste in Burg hat den ersteren Namen; Danckwerth hat fur dieselbe 
auch die Bezeichnung „Papenbusch".

D as Hauptgeschaft der zahlreichen Vicare w ar das Messelesen an 
den Nebenaltaren der Kirche fur das Seelenheil der ihnen naher be-



zeichneten Personen. Die fur dieses Geschaft falligen Opfer muhten ge
wohnlich an den Kirchherrn abgefuhrt werden. Memorien — der Aus- 
druck kommt im fehmarnschen Urkundenbuche haufig vor —  nannte man 
bestimmte Tage im Ja h re , an welchen fur einen Entschlafenen Seelen- 
messen und Vigilien gehalten wurden. Haufig war es des S tifters (der 
Memorie) Todestag, der durch das Lesen einer Seelenmesse gefeiert 
wurde. Die Memorien waren fur die Kirchherren und Vicare gewohnlich 
recht eintraglich.

Als ein Beispiel fur die Richtigkeit dieser Behauptung mag hier 
erwahnt werden, dah der Burger Johann Peter zu Burg im Jahre 1439 
fur sich und seine H ausfrau 8 Mk. 8 Sch., eine fur die damalige Zeit 
nicht unbedeutende Summe, an den Kirchherrn der Burger Kirche „vor 
eyn yar zelemissen unde dachtnisse" entrichtete. —  Eine Messe, in welcher 
der Trost Erwahnung fand, den man einem Abgeschiedenen durch das 
Lesen einer Seelenmesse spendete, wurde ehemals eine „Consolatie" ge- 
nannt. Catharina Bare in Burg stiftete im Jah re  1521 „ene consolacien 
van X V  mark in de ere sunte Margareten"*).

Jedes Gewerk, jede Bruderschaft, jeder S tand  hatte zur katho- 
lischen Zeit einen bestimmten Schutzheiligen. Haufig stifteten die 
einzelnen Corporationen M ehaltare und Vicariate in den Kirchen ihres 
Wohnortes.

Die zahlreichen Bruderschaften und Gilden des M ittelalters weckten 
das Gefuhl der Zusammengehorigkeit und den S in n  fur das Gemein- 
wohl; durch dieselben lernten die Menschen, sich zusammenzuschliehen, sich 
gegenseitig in Noth und Tod, in Elend und Gefahr mit Rath und That 
beizustehen, sowie Arme und Kranke zu unterstutzen und zu pflegen. 
Gewohnlich unterhielten sie eine Verbindung mit der Kirche: sie fuhrten 
den Namen eines Heiligen, der dann auch der P atron  der Gilde war. 
I n  der Regel hatten sie in den Kirchen des Ortes eigene M a re , an 
denen sie Seelenmessen und Vigilien fur die abgeschiedenen Gildebruder 
halten liehen. Kaland nannte man eine aus Geistlichen und Laien be-

*) S t . Margaretha, geb. in Antiochia, starb um das Jahr 300 a ls Martyrerin.



si stehende Bruderschaft, deren Mitglieder sich wohl am ersten Tage eines
si jeden M onats (Oalsirckae) versammelten, um entweder leibliche Genusse
u und gesellige Freuden zu Pflegen, oder um sich gegenseitig zu erbauen
n und um Zucht, Wohlthatigkeitssinn, Gehorsam gegeu Gott und Obrigkeit,
2 Ordnung und gute S itte  zu verbreiten. Ein derartiger Kaland befand
si sich 1514 in Burg, dessen Dekan der P farrer Jakob von der Wettering
li in Landkirchen war.

Die von den einzelnen Bruderschasten und Gilden verfolgten Zwecke 
tt waren naturlich sehr verschieden. Die um 1812 eingegangene Segler-
) compagnie, eine Gesellschaft fehmarnscher Schiffer, die ein Alter von

400 Jahren erreicht und vormals den Namen „Bruderschaft des heiligen 
2 Leichnams" gefuhrt haben soll,*) soll ursprunglich den Zweck verfolgt 

haben, die auf Fehmarn angetriebenen Leichname verungluckter Seefahrer
5 begraben und fur das Seelenheil derselben Messe lesen zu lasten. Wie
tt man erzahlt, herrschte in alten Zeiten auf Fehmarn die S itte , die an
6 den S trand  der Jnsel gespulten Leichname der Schiffbruchigen dort zu
tt verscharren, wo man sie fand. S o  wurden noch zu Anfang dieses Jah r-
§ hunderts am Strande bei Puttgarden zwei grohe erratische Blocke gezeigt,
tt von denen die Sage meldete, dah sie die Gebeine zweier verungluckter
A Seefahrer deckten.

Ein gleiches Ziel mit der Seglercompagnie erstrebte einst die um 
1 1443 sin Petersdorf errichtete Elenden-Gilde. Zu den Elenden rechnete
tt man damals nicht allein die heimathlosen Seefahrer, sondern auch die
b Verlassenen, die Armen und Kranken; ferner alle Wanderer und P ilger,
6 die haufig austerhalb des Weichbildes ihres Geburtsortes in die bitterste
k Noth geriethen, da sie dort niemand zum Handwerke znlieh. Die Fremde
tt war daher im M ittelalter mit dem Elende gleichbedeutend. D a traten,
tt von werkthatiger Nachstenliebe und wahrer Frommigkeit beseelt, an vielen

*) W ir mochten die Richtigkeit dieser Ansicht bezweifeln. I n  einer Urkunde 
N von 1442 ist namlich neben der Bruderschaft des heiligen Leichnams von den Lichten
ci der Seglercompagnie (zegelere lichte) die Rede. M an sollte dann schon annehmen,
<j dah beide Namen schon damals fur eine und dieselbe Gesellschaft im Gebrauche waren. —
k Die Seglercompagnie hat ihren Kirchenstuhl in der Burger Kirche; an demselben
g besindet sich eine kleine Metallplatte. welche die Namen von 14 Seglerbrudern auf-
N weist, die 1629 durch Gottes Gnade in der Pestepidemie erhalten blieben.



Orten Deutschlands M anner und F rauen , Geistliche und Laien zu sog. 
Elenden-Gilden zusammen, deren Bestimmung war, den nothleidenden 
Fremdling zu unterstutzen und ihm nach seinem Tode ein ehrliches Be- 
grabnih zu verschaffen. Der nordlich von der Kirche und zwar unmittel- 
bar an derselben belegene Theil des Kirchhofes fuhrte fruher auf Fehmarn 
den Namen „Elendenseite". W arum wohl? Weil hier die Heimstatte 
der Heimathlosen war, weil hier der im Elend gestorbene Fremdling mit 
dem Selbstmorder zur letzten Ruhe gebettet wurde.

Die Elenden-Gilde in Petersdorf vereinigte sich spater mit der im 
Jah re  1399 gestifteten S t. Claus-Gilde. Ein an einem Pfeiler der 
Petersdorfer Kirche befindlicher Metallleuchter tragt die Jnschrift: 
,,O1t —  is —  der —  elende —  Odde —  duZ tor —  anno 1570." 
Die Lichte auf diesem und auf noch einem zweiten Leuchter derselben 
Kirche werden noch jetzt von der Gilde gehalten; ebenso beschafft die 
Elenden-Gilde das Licht fur den der Kirche in Petersdorf im Jah re  1509 
geschenkten Leuchter der ehemaligen S t .  Claus-Gilde. Ein aus dem 
vorigen Jahrhundert stammender Willkomm der Petersdorfer Elenden- 
Gilde fuhrt die W orte: „Diese Schluckanne gehiiret der loblichen 
elende Gilde. H ans Johansen, Gorges M arquardt, itzige Gildemeister. 
^nno 1745.^

Autzer den beiden genannten Gilden (Elenden-Gilde und S t. Claus- 
Gilde) gab es in Petersdorf noch eine S t. Oswald-Gilde und eine 
Gilde des heiligen Leichnams.

Ueber die S t .  Oswald-Gilde, die den heiligen Oswald, den Konig 
von England und M artyrer (um 642), zum Patron  hatte, sind uns 
keine Nachrichten erhalten. Die Gilde des heiligen Leichnams existirt 
noch jetzt in Petersdorf als Todtengilde; zwei Leuchter derselben an den 
Pfeilern der Petersdorfer Kirche zeigen die Jnschrift: ,Anno 1577 
Ileddon Vd Oddeinodter und Brodere dos liidiAen d,ielinani8 Odds 
die8en Bueliter AeZeven darup iar1ie1i68 an d-iedt 8eliad van ds8 
Oddo8 Oodo Zodoldon ^vorden. Valentin Nanods." Die Lichte fur 
beide Leuchter halt die Gilde.



E s ist nicht unwahrscheinlich, dah die vier Gilden in Petersdorf 
zur katholischen Zeit in der dortigen Kirche ihre eigenen M ehaltare hatten, 
die dann an ebendenselben Pfeilern angebracht waren, an denen jetzt die 
Leuchter der Gilden befestigt sind. Als im Jah re  1587 in der
Petersdorfer Kirche eine neue Kanzel errichtet wurde, steuerten 
die vier dortigen Gilden namhafte Beitrage zu den Kosten dieses 
Banes bei.

Von den Gilden und Bruderschaften in Burg haben wir bereits 
die Bruderschaft des heiligen Leichnams erwahnt, die in drei Urkunden 
aus den Jahren  1442, 1450 und 1451 vorkommt. 1442 schenkte
Bertold Schulte in Burg dieser Bruderschaft 28 Sch. und forderte dafur,
dah man ihn seitens der Gilde als Bruder zu Grabe geleite („darvore
scolen ze my vor eren broder sterven laten"). Als im Jah re  1450 der 
Rathmann Peter Heltze in Burg eine Pilgerfahrt nach Rom unternahm, 
bestimmte er in dem vor seiner Abreise angefertigten Testamente, dah 
die Bruderschaft des heiligen Leichnams 3 Mk. aus seinem Nachlasse er
halte, wofur er die Mitgliedschaft beanspruchte („darmede schall ick de 
broderschop hebben"). Eine Handschrift vom Jahre  1451 theilt die 
Namen der damaligen Mitglieder der Bruderschaft des heiligen Leichnams 
in Burg mit.

Eine S t. Annen-Bruderschaft in Burg findet 1481 Erwahnung. 
Schon sehr fruhe (etwa um 1260) waren die S t .  Annen-Bruderschaften 
in ganz Mitteldeutschland verbreitet; ihre Beschutzerin war die heilige 
A nna, die M utter der Jungfrau  M aria  und Tochter des Priesters 
M atthias in Berhlehem. J h r  M ann hieh nach der Legende Joachim. 
Die heilige Anna war die Patronin  der Tischler und Stallknechte; sie 
vermochte krankes Vieh zu heilen, war behulflich bei der Wiedererlangung 
verlorener Gegenstande und galt fur eine Beschutzerin gegen Elend und 
Noth. J h r  Tag, der 26. Ju li, wurde seit dem Jahre 1425 in Schleswig- 
Holstein festlich begangen, besonders von den nach ihr benannten Bruder
schaften, die wahrend der Reformation seitens der Jesuiten durch ein 
Gelubde gebunden wurden, jeglicher Ketzerei zu entsagen. Die Kirchen- 
lichte der S t. Annen-Bruderschaft in Burg kommen noch 1503 vor.



Der Patronin  der Buhenden, der M aria  M agdalena, verbankte 
die Marien-Magdalenen-Gilde in Burg ihren Namen. Diese Gilde er- 
reichte ein sehr hohes Alter. Jm  Jahre 1691 ruhmte sie sich, datz sie 
bereits 300 Jah re  alt sei; ihre Grundung wurde demnach noch vor 
der Verwustung Fehmarns durch den Konig Erich von Danemark statt-
gehabt haben.

Eine S t .  Jacobs-Bruderschaft in Burg ist um 1504 nachweisbar; 
sie erhielt damals von dem dortigen Burger Hermann Sasse ein Pfund 
Wachs, wahrscheinlich fur kirchliche Zwecke, zum Geschenk.

Die noch jetzt in Burg bestehende sog. Burgercompagnie, die fruhere 
Bruderschaft S t. Johannis des Dansers („de brodere vn systere des 
hilligen mertelers Synte Johns Baptisten") ahnelt in ihren S tatuten 
der obenerwahnten Seglercompagnie*).

Die Aufnahme in diese Gesellschaft soll fruher ein Eintrittsgeld von 
150— 200 Mk. erfordert haben. Hatte ein Mitglied der Burger
compagnie 16 Jah re  hindurch seinen Beitrag entrichtet, so konnte es 
seine Gerechtsame auf seinen Sohn ubertrageu, falls derselbe einen 
Nachschnh von acht Reichsthalern erlegte. D as alte S ta tu t der Com- 
pagnie vom Jah re  1494 beschaftigt sich hauptsachlich mit der O r
ganisation der Gesellschaft, den Festlichkeiten, dem Trinkcomment und
der Leichenfolge.

Auch in Landkirchen waren vormals zwei Gilden, welche 1665 
und 1699 die landesherrliche Bestatigung erhielten, darunter die Lieb- 
frauen-Gilde, die schon bestand, „ehe Fehmarn verstoret ward." Ebenfalls 
ein sehr hohes Alter soll eine noch jetzt bestehende Todtengilde in
Danschendorf haben.

Die Reformation, die dem Heiligendienste und dem Lesen der 
Seelenmessen ein Ende machte, hatte auch die voltige Auflosung vieler

*) D as Eintrittsgeld fur Seglerbruder betrug 5 0 —160 Mk., je nach Abrede. 
Leichenfolae, selbst in Pestzeiten. war den Brudern strengstens zur Pflrcht gemacht.

U  L n ' k  ^
wie wir schon oben erwahnt haben), die an den Strand der »;nsel gespulten Todten 
jn begraben, auch sur das Seelenheil derselben Messe lesen Au lassen.



Gilden im Gesolge. Manche Gilden wurden blotze Todtengilden, Brand- 
gilden, Handwerksinnungen und Schutzengilden, als welche sie noch zum 
Theil heutigen Tages fortwirken. —

Z ur katholischen Zeit mogen die fehmarnschen Kirchen mit ihrem 
Heiligendienst, ihren Haupt- und Nebenaltaren, ihren Vicariaten und 
Crucifixen ein farbenreiches Bild gewahrt haben. Gewohnlich waren 
wohl die zahlreichen Altarschreine der Kirchen mit Flugelthuren versehen, 
die man dann wahrend der Fastenzeit sorgfaltig verschlossen hielt. Orgeln, 
die meistens nur in groheren Stadten gefunden wurden, kamen in den 
Kirchen der Jnsel Fehmarn schon im 15. Jahrhundert vor, ein sicherer 
Beweis fur den damaligen Wohlstand der dortigen Bevolkerung. Auch 
das zur katholischen Zeit im Allgemeinen recht seltene Kirchengestuhl 
findet sich bereits 1486 in der Kirche zu B urg ; denn das fog. fehmarnsche 
M emorial bezeugt, dah in diesem Jahre  das Gestuhl der Burger Kirche 
„boredet" wurde.

Die S t. Nicolaus-Kirche in Burg war hier wie in anderen nieder- 
deutschen Stadten und Kirchorten recht eigentlich die Kirche der Seefahrer, 
die im heiligen Nicolaus, dem Bischofe von M yra in Kleinasien*), ihren 
Schutzpatron verehrten.

Im  M ittelalter war namlich nach katholischem Branche jede Kirche 
und sedes gottesdienstliche Gebaude einem Heiligen besonders geweiht. 
S t. Nicolaus war ein Heiliger der griechischen Kirche, aber auch im 
Abendlande war er hochberuhmt. Ans einer Seefahrt nach Egypten 
hatte er einst einen S tu rm  vorhergesagt und durch seine flehentliche 
Furbitte die Mannschaft des Schiffes vom sicheren Tode errettet. Daher 
war er der Schutzpatron des Massers (der Fischer, der Schisfer und 
der Bierbrauer); seine Gotteshauser fanden sich gewohnlich in See- 
stadten. —  Die Burger S t. Nicolaus-Kirche war die Haupt- und P farr- 
kirche des Ortes, die sich im Lanse der Jah re  auch einiges Vermogen 
an Grundstucken und an baarem Gelde erw arb , welches von Kirchen-

*) S t . N icolaus wurde unter dem Kaiser Diocletiau eingekerkert, aber spater 
unter Constantin besreit. Er starb im Jahre 326.



geschworenen verwaltet wuvde. Diese, auch wohl Kirchenschlietzer („sluter") 
genannt, waren Parochialbeamte, die neben der Verwaltung der Kirchen- 
guter auch fur die Unterhaltung des Kirchengebaudes zu sorgen und das 
Kirchenarar zu bewahren hatten. D as Alter der Burger S t. Nicolaus- 
Kirche ist unbekannt; jedoch scheint das architectonische Verhaltnitz der- 
selben auf die M itte des 13. Jahrhunderts hinzuweiseu. Ernste Wurde 
und majestatische Grohe zeichnen dieses Gebaude* vor vielen anderen 
Gotteshausern aus.

Jm  15. und 16. Jahrhundert fuhrte der sich mehrende Wohlstand 
der Bevolkeruug dieser Kirche zahlreiche Schenkungen und Stiftungen 
fur Seelenmessen zu. Z ur katholischen Zeit befanden sich in den 
Winkeln und an den Pfeilern der Kirche zahlreiche Nebenaltare, auf 
welchen die Altarschreine mit den Bildern derjenigen Heiligen standen, 
denen diese Altare gewidmet waren. Hier wurde von den Vicaren fur 
das Seelenheil der Verstorbenen —  gewohnlich nach einem Meh- 
formular*) —  Messe gelesen. Drei dieser Metzaltare in der Burger 
Kirche waren dem S t. Blasius, der S t. Gertrud und der heiligen 
Catharina geweiht. Der noch jetzt vorhandene, aber erst 1882 von Neuem 
aufgefundene S t. Blasius-Altar wird schon 1516 erwahnt; in diesem 
Jah re  erhielt der Presbyter Petrus Wulff aus der Ratzeburger Diocese 
die Vicarie dieses A ltars. Der S t. Blasius-Altar in Burg zeigt die 
Figuren des Blasius, Michael und M atthaus, auherdem vier Bilder, die 
Gefangennahme, die Gefangenschaft, das M artyrium und die Enthauptung 
des heiligen Blasius darstellend. S t. Blasius war Bischof von Sebaste 
in Armenien und wurde 304 in der Christenverfolgung unter Diocletian 
enthauptet,v nachdem man seinen Korper vorher mit eisernen Kammen 
unter den entsetzlichsten Qualen zerrissen hatte. E r war der Protector 
der Kammmacher und galt fur einen Schutzer gegen alle Halsleiden, 
weil er einst, wie die Legende berichtet, den Sohn eines armen Weibes von 
einer Grate freimachte, die in seiner Kehle festsah. —  Der S t .  Gertruden-

*) Jm  Jahre 1442 stiftete Bertold Schulte in Burg ein neues Mehbuch. 
„Dar scal me myner vore denken alle sondage van deme predekestole to ewigen 
tiiden," schreibt er.



V Altar in der Burger S t. Nicolaus-Kirche wurde 1486 bei der Reno- 
vation des Gotteshauses neu eingerichtet, findet aber auch noch um

il  1500 Erwahnung. Nach dem katholischen Glauben des M ittelalters
zg beherbergte S t. Gertrud, die Jung frau , die Seelen der Abgeschiedenen
is eine Nacht; zugleich war sie die Patronin  der Graber —  daher waren
i<j die Kirchhofscapellen haufig der heiligen Gertrud geweiht — , sowie die
V Beschutzerin aller Reisenden und Wanderer, vornehmlich auch der Schiffer.
§  Die heilige Gertrud war eine Tochter des Herzogs P ip in  und starb 664
10 als Aebtissin zu Nivelle in den Niederlanden. —  Der S t. Catharinen-
k§ A ltar in der Burger Kirche war der heiligen Catharina, der Patronin
>6 der Schulen, geweiht, die 307 in Alexandrien den M artyrertod erduldete.
§  Jm  Jahre 1501 stiftete der Burger Rickquert Junge in Burg ein Wachs-
11 licht zu dem Engel auf dem dortigen S t .  Catharinen-Altar („to eneme
n waslichte uppe deme engele to szunte Katrinen altaer"). — Alle ubrigen
L M ehaltare in der Burger S t. Nicolaus-Kirche, von denen nur noch ein
„ „zelemissen altar" um 1514 Erwahnung findet, sind uns nicht einmal
n mehr dem Namen nach bekannt, obgleich sie noch 1770 sammtlich vor-
st hånden waren und erst —  sieben an der Zahl, —  am 17. Februar 1779
?) Genehmigung des Obergerichts in Gottors verkaust und abgebrochen
tt wurden.

Ursprunglich war die Burger S t .  Nicolaus-Kirche kleiner als jetzt; 
s erst 1485/86 oder 1505/6 soll sie durch einen Erweiterungsbau ihre
st heutige Gestalt erhalten haben. S ie  hat ohne den Thurm eine Lange 
tt von 51 ni, eine Breite von reichlich 18 in  und ist gewolbt; die Gewolbe
tt ruhen auf zwei Reihen von je fims Pfeilern. Der Thurm wurde 1513
s errichtet, Geldspenden sur den B an desselben kommen in Tefiamenten
0 aus den Jahren  1456— 1507 sehr haufig vor. S o  bestimmten fur
1 diesen Zweck: Peter Herder aus Burg (1456) 5 Mk., Detlev Ebbe aus
L Lubeck (1468) 6 Mk., Henneke Domelow aus Lubeck (1476) 100 Mk.,
) Gertrud Staberhoved aus Burg (1503) 7 Mk., Catharina Kale aus
? Burg (1503) einen „voderden" —  gefutterten —  M antel, Claus Wilder
i aus Burg (1503) 3 Mk. 4  Sch. u. s. w.

Jm  Jahre 1760 wurde der Burger Kirchthurm in einem heftigen



Nordwest-Sturme seiner 100 Futz hohen Spitze beraubt, die erst 1763 
von Neuem, aber um 60 Futz niedriger, aufgefuhrt werden konnte. Die 
Kosten fur die Wiederherstellung des B urger Kirchthurmes wurden dam als 
durch eiue allgemeine Kirchencollecte bestritten, fur die verordnet worden 
w a r, datz die Syenden sie in Gegenwart des Predigers auf den A ltar 
gelegt werden sollten. I n  Krummendiek ergab die milde Beisteuer fur 
den Thurm bau in B urg  einen B etrag von 15 Mk. l3  Sch. 6 P f.

Nach dem fog. fehmarnschen M emorial wurde im Jahre 1485 das 
Chor errichtet und mit drei Kreuzgewolben versehen, 1486 wurde das 
Leichenhaus, die Gerwekammer (Sacristei), das Orgelwerk und das Kirchen- 
gestiihl „boredet". 1485 verehrte der Rathmann Hinrich Kopke der 
Burger Kirche 200 Mk. 1514 ist von einem neuen Orgelwerke in der 
Kirche zu Burg die Rede, fur dessen Beschaffung Helmych Henniges in 
Burg damals 4 rheinische Gulden schenkte. —  Die prachtige kupferne 
Taufe aus dem Jahre  1391 —  Vergl. Note auf S . 33 — , ein in 
jeder Beziehung ausgezeichnetes Werk, hat leider seit dem Jahre  1846 
einem schlichten Taufsteine aus M arm or weichen muffen; seit dieser Zeit 
sind auch die drei kupfernen Lowen, welche die Taufschale stutzten, fur 
die Kirche unwiederbringlich verloren gegangen. D as J a h r  1846 war 
uberhaupt fur die Burger Kirche verhangnitzvoll, da man dieselbe bei 
einer damals vorgenommenen Restauration eines grotzen Theiles ihres 
inneren Schmuckes beraubte. —

Autzer der S t .  Nicolaus-Kirche wird auch eine Marien-Magdalenen- 
Kirche in Burg genannt, die schon 1451 und 1469 mit Bestimmtheit 
erscheint, und in der sich ein dem heiligen Nicolaus geweihter Metzaltar 
befand. S t .  M aria-M agdalena galt ehemals fur sehr heilig; sie war 
die Schutzerin der gefallenen, aber butzfertig nach dem ewigen Heile 
ringenden Madchen und Frauen. J h r  Bildnitz befand sich in der 
Burger S t. Nicolaus-Kirche, und eine sehr alte Gilde in Burg fuhrte 
ihren Namen.

Von den ehemaligen Capellen der S ta d t finden die Liebfrauen- 
und die S t .  Jurgens-Capelle in Urkunden Erwahnung. Ueber die Lieb-



frauen - Capelle (eapslla b sa tas  virZiiiis) in B urg, die 1485 vor- 
kommt*), haben wir weitere Nachrichten nicht ermittelt; immoglich ist es 
aber nicht, dah sie in jener kleinen Capelle wiedergefunden werden darf, 
die der Capellenstrahe in Burg ihren Namen gab, und die im Jahre 
1878 abgebrochen wurde. Es war em kleines, unscheinbares Gebaude 
mit sehr starkem Mauerwerk, eine kleine niedrige Eingangsthur und ein 
schmales gothisches Fenster gingen zur Hauptstrahe hinaus, zwei ebensolche 
Fenster befanden sich an den Langsseiten des Gebaudes. Die Jnnen- 
wande der Capelle maren ehemals mit Wandmalereien, Episoden aus 
der heiligen Geschichte darstellend, geziert, die aber spater mit Kalk uber- 
tuncht maren.

Die Burger S t. Jurgens-Capelle liegt in einiger Entfernung von 
der S tad t aus dem S t. Jiirgens-Hofe. M it der Capelle in Verbindung 
stehen die beiden Spital- oder Siechenhauser des heiligen Jurgen oder 
Georgius, die ehemals zur Aufnahme der Pestkranken (Pesthof) und Aus- 
satzigen dienten.

Der heilige Georg oder Ju rgen , der P atron  der R itter und 
Soldaten, der Armen und Kranken, war ein hervorragender Schutzer 
mider die Pest und gewahrte auherdem mit dem S t. Cosmas und dem 
S t. Damianus Hulfe gegen manche anderweitige Krankheiten. Eine wahr- 
scheinlich erst im 13. Jahrhundert entstandene Legende erzahlt von dem 
heiligen Jurgen, der 284 unter Diocletian den M artyrertod starb, dah 
er ein P rinz von Kappadocien war, welcher einll eine schone Konigs- 
tochter, Aja mit Namen, aus der Gewalt eines Lindwurmes oder eines 
graulichen Drachen befreite. Der heilige Jurgen wurde ehemals auch 
als Protector der ganzen Christenheit angesehen, der dieselbe —  Konigs- 
tochter —  aus den Hånden des S a tan s  (Drache) errettet. Eine 
in der S t .  Jurgenscapelle zu Burg aufbewahrte S t .  Jurgens-Gruppe 
zeigt den Heiligen aus einem stattlichen Pferde, wie er das Ilngeheuer 
ersticht; die Konigstochter Aja kniet vor dem Pferde. Z ur Seite der

*) Dam als schenkte Hinrich Kopke, Rathmann in Burg, „unser leven frouwcn 
rappellen darsulvest" 50 Mk. zur Anschaffung von funf Kirchenlichten.



Gruppe steht eine kleine holzerne Betsaule; der wahrscheinlich einst vor- 
handene Opferstock zur Aufnahme einer milden Beisteuer ist nicht mehr 
vorhanden.

Der Burger S t .  Jurgenshof wird zuerst 1439 urkundlich erwahnt; 
in seinen Siechenhausern sahen einst jene armen Aussatzigen*) in ihren 
granen M anteln, an ihrem schrecklichen Leiden dahinsiechend und mit dem 
Klang der Schelle den Herannahenden warnend. Ausgestohen aus ihren 
Familien, verbannt aus einem glucklichen Heim, aus besseren Verhalt- 
nissen, getrennt fur immer von ihren Lieden, ihren Gatten, Kindern, 
Verwandten und Freunden, angstlich gemieden von ihren Mitburgern, 
gewahrten diese wandelnden Leichname ein Bild des Jam m ers und des 
Elends. Erst der danische Konig Christian II. gestattete diesen ungluck- 
lichen Kranken das Einsammeln von Almosen, nur sollten sie sich von 
anderen Bettlern dadurch unterscheiden, dah sie mit einem Stocke aus 
ein hartes Holz klopften. Werkthatige Nachstenliebe ist auch aus Fehmarn 
stets und allezeit bereit gewesen, das traurige Lovs dieser Aermsten der 
Armen zu mildern und ihre Thranen zu trocknen; erzahlt uns doch das 
fehmarnsche Urkundenbuch von zahlreichen Vermachtnissen an Geld, Kohlen, 
Ziegelsteinen u. s. w ., die im Lanse der Jah re  dem Burger S t. 
Jurgens-H ofe „unde den armen luden to sunte Jurgen" zugefuhrt 
wurden.

Der Aussatz hatte sich schon im 13. Jahrhnndert vom Oriente nach 
Europa verbreitet und verschwand dort erst, nachdem man zu der Ein- 
sicht gekommen w ar, dah grohere Reinlichkeit, vor Allem aber warme 
Bader, das wirksamste M ittel gegen dieses Uebel seien. Ueberall wurden 
damals Badestuben errichtet. Der Bader, der eine derartige Stude 
hielt, wurde Stober oder S tubner genannt. Von den in Burg herge- 
stellten Badestuben erhielt wahrscheinlich der Badstaven (ehemals „Batt- 
stuberstrah"), eine S trahe der S tadt, den Namen**).

*) I n  Hamburg starben viele Aussatzige „alse Beeste" aus den Strahen.
**) Auch in Kiel war ein Badstaven, denn im Kieler Stadtbuche heitzt es an 

einer Stelle zum Jahre 1559: „Twisken dem batstaven unde der mosten stede." 
Eine kleine unbewohnte Schleiinsel bei Missunde fuhrte ebenfalls den Namen
Badstaven,



M it dem Erloschen des Aussatzes wurden die Srechenhauser der 
S t. Jurgens-Hofe zur Aufnahme von armen Leuten verwandt, die dort 
freie Wohnung erhielten und zugleich aus dem Vermogen der Stiftung 
einige geringe Vortheile an Geld und Naturalien bezogen. Die jetzigen, 
unfern der Burger S t. Jurgens-Capelle belegenen Spitalhauser sind im 
Jahre 1702 unter Aufsicht des I .  H. Beckau*) erbaut worden und beher- 
bergen einige alte Frauen, die theils in der S tad t Burg, theils in dem 
Gebiete der Landschaft Fehmarn beheimathet sind. Um die Burger S t. 
Jurgens-Capelle liegt der Kirchhof, wo aber nur die Leichen der in der 
Stiftung Verstorbenen Aufnahme finden.

Die Capelle selbst ist klem und unbedeutend und ohne Thurm . 
I m  Jah re  1507 schenkte Radelesf B are  in B urg  dem dortigen S t .  
Ju rgens-S tifte  1000 Mauersteine, um „de kapellen darmede to beterende." 
1807 hatten die danischen Kriegsvolker die B urger S t .  Jurgens-Capelle 
in ein Pulverm agazin umgewandelt und dieselbe derart demolirt, dafi 
dort mehrere Jah re  hindurch keine Gottesdienste mehr gehalten werden 
konnten; erst am Reformationsfeste des Ja h re s  1817 konnte das grund- 
lich restaurirte Gebaude von Neuem eingeweiht werden. —

Die Kirche in Bannesdorf ist eine S t .  Johanniskirche; es ist aber 
fraglich, ob hier der Evangelist oder der Danser gemeint sei. S ie  liegt, 
wie es in wendischen D orfern haufig vorkommt, auherhalb des O rtes. 
Die Zeit ihrer Erbauung ist ganzlich unbekannt; nach einer S age sollen 
die Ziegelsteine zum B an  der Kirche in einer nordlich von derselben be- 
findlichen Grube, „Tegelkuhl"**) genannt, gebrannt worden sein. Bereits 
im Jah re  1329 hatte Bannesdorf eine Kirche. I m  Jah re  1485 schenkte 
der Rathm ann Hinrich Kopke in B urg der Bannesdorfer Kirche 100 Mk. 
Z u r katholischen Zeit wirkten an dieser Kirche a ls  Kirchherren: P a u l

*) Eine an dem nordlichen Spitalhause angcbrachteJnschrift tantet: „L xstru etas  
sunt Nas aeclks anno 1702 ao<I11i 1. II. Locckan."

**) I n  einem alten Rechnungsbuche der Bannesdorfer Kirche finden wir die 
folgende Notiz verzeichnet: „De Karkherr heft jahrlicks vun deme Bandemstbyerburen 
to boren twee Mark, welcke ehr Greve Clawes gegeven heft vor den S te in , de na 
dem Glambecke gekamen un uth de Tegelkulen gegraven, up M artini bedaget (fallig). 
^ n n o  1571 in dieth Boeck vorteknet."



lLvedtmann, Claus Seestede, Jurgen Aderquelle und M arquard von der 
Bovenau; damals sollen in der Bannesdorfer Kirche auch einige Neben- 
altare gewesen sein, deren Spuren noch im vorigen Jahrhundert vorhanden 
maren. Als Capellane der Kirche aus der Zeit vor der Reformation 
werden genannt: Stephanus Monning, Joh . Grunewald, Henricus Fugel- 
berg und Joh . Kramer. 1595 erhielt die Bannesdorfer Kirche eine 
neue Orgel.

Die Kirche in Bannesdorf hat eine Lange von etwa 27,5 ru 
und eine Breite von etwa 8 m . Ein dem westlichen Ende des Ge- 
baudes angefugter Glockenthurm wurde im Jahre 1701 mit einem Kosten- 
aufwande von 478 Mk. 15 Sch. hergestellt. I n  den Jahren 1830, 
1875 und 1876 hat man das inzwischen baufallig gewordene Kirchen- 
gebaude einer grundlichen Restauration unterworfen.

Nach einem Bericht uber fehmarnsche Alterthumer, den der Advocat 
A. I .  W itt im Jah re  1835 verfahte, und der dann theilweise in den 
„Berichten der antiquarischen Gesellfchaft" (I., S .  3 5 —37) veroffentlicht 
wurde — eine Einsichtnahme in die Originalhandschrift ist uns von der 
Direction des Museums vaterlandischer Alterthumer in Kiel gutigst ge- 
stattet worden —  ̂befanden sich in der Bannesdorfer Kirche ehemals die 
Gestnhle von elf Vetterschaften; darunter wird auch der Kirchenstuhl der 
Familien M arquardt, Bulle und Hinrichsen gewesen sein, welcher die 
Jnschrift trag t: „Disse beide Gestolte sind mit Unkostinge der M ar-
quarden, Bullen, Hinricksen Vedderschop for sick vnd ihre Erwen 
erbawet worden. 1605, 15. Juny ."

Im  Jahre  1699 verkauften die Vertreter der Kirchengemeinde 
Bannesdorf einige Mehkleider fur 14 Mk. 12 Sch. Eine kostbare 
silberne Abendmahlskanne, aus welcher das Urtheil des P a r is  dargestellt 
ist, wurde von der Gemeinde Bannesdorf im Jah re  1782 fur 210 
08 P f. erworben. (Vergl. I .  M . Michler: Kirchl. Statistik der Provinz
Schleswig-Holstein, S .  1149).

Die Kirche in Landkirchen hat den heiligen P etrus zum Beschirmer, 
der auch zugleich Schutzheiliger der Jnsel Fehmarn war und im Siegel



derselben prangte. Weil ihm die Gewalt der Schlussel verliehen war, 
trug er auch im fehmarnschen Siegel den Himmelsschlussel in den Hånden. 
D as Alter der Kirche in Landkirchen ist nicht festzustellen; jedenfalls ist 
sie sehr alt. Ueber zur katholischen Zeit in dieser Kirche vorhandene 
Mehaltare sind uns keinerlei Nachrichten erhalten. An einem kleinen 
noch jetzt gezeigten Nebenaltare bemerkt man zwei Bilder des heiligen 
Cosmas, des P atrons der Apotheker und Aerzte. Der M artyrer S t .  
Cosmas, einst ein wunderthatiger christlicher Arzt in Antiochia, galt 
ehemals neden dem heiligen Damianus —  ebenfalls Arzt in Antiochia —  
dem S t. Sebastian (er diente in der Christenverfolgung unter Decius den 
Pfeilschutzen als Zielscheibe und wurde 288 im Cirkus enthauptet) und 
dem S t. Fabian fur einen Hauptschutzer in allen Krankheitsfallen.

Die Kirche in Landkirchen, lang reichlich 37 na und breit fast 
18 ni, ist gewolbt, die Gewolbe ruhen auf 4 P a a r  Pfeilern. I n  dem 
gegen Suden gelegenen Seitenschiff der Kirche besindet sich die „Marien- 
leuchte", ein mit einem Stachelkranze umgebenes Muttergottesbild, das 
einst, wie die Sage berichtet, bei der entsetzlichen Verheerung der Jnsel 
Fehmarn durch den Konig Erich von Danemark im Jah re  1420 Bluts- 
tropfen schwitzte.

I n  den Jahren 1451 und 1485 erhielt die Kirche in. Landkirchen 
Schenkungen an Geld und Korn. 1488 war Johannes Kule hier Propst, 
der 1493 dem Kloster Ahrensbock 200 Mk. schenkte, fur welche Summe 
ihm eine jahrliche Rente von zehn Mk. zu Theil wurde. Sonstige 
Geistliche dieser Kirche aus der katholischen Zeit waren: Dithleuus in 
„lantkerke" (1336), Johannes Boeckmast (1457 und spater), Hartwig 
Kule (1493) und Jakob von oder van der Wettering (1516); letzterer 
war 1514 Generalofficial des Bischofs Johannes Andra zu Odense. —  
Um das Ja h r  1477 erhielt die Kirche in Landkirchen eine nene Orgel. 
Zahlreiche bemerkenswerthe Epitaphien aus dem 16., 17. und 18. Jahr- 
hundert zieren die Wande des Gotteshauses; die an den Kirchenpseilern 
angebrachten Metallleuchter sind der Kirche geschenkt worden und tragen 
zum Theil die Hausmarken der Geber.



I n  einiger Entfernung von der Kirche steht ein holzernes Glocken- 
haus. Eine der dort aufgehangten Glocken stammt aus dem Jahre  1494 
und fuhrt die Jnschrift:

„O jhesu, du konink der ere, 
di ougen du na mi kere." —

Die Kirche in Petersdorf ist eine S t .  Johanniskirche; in ganz 
alter Zeit war sie jedoch dem S t. Petrus, dem Apostel, geweiht. Hier 
haben wir also ein Beispiel von dem Wechsel eines Titelheiligen. I n  
einem Vertrage, den G raf Johann der Milde im Jah re  1329 mit den 
Fehmaranern abschlotz, tritt Petersdorf bereits bestimmt als Kirchort 
auf, und in einer Urkunde vom 27. M ai 1336 wird schon ein Plebanus 
„W uernerus in peterstorp" aufgefuhrt, der ebenfalls in einem Notariats- 
instrument aus dem Jahre  1345 als ,,V 6rn6rn8 rsotor oeelosias 8aneti 
Uetri in  Vnil>ria, Ottoni6N8l8 ciioeessr?" Erwahnung sindet. 1338 
uberweist ein Presbyter Nicolaus de Aluersdorp, Vicar an der Kirche 
S t. Nicolai in Kiel, dem Kloster Neumunster eine Rente von acht Dromt 
(r6dditu8 V III  trernodiorurn) Gerste, die er in Petersdorf von Silef 
Stukensone gekauft hatte. 1435 ernannte Eybe Mummendorp, P rio rin  
des Klosters Preetz, zum Propsten daselbst den ehemaligen Kanonikus in 
Eutin und Pfarrherrn  in Petersdorf, Thomas N. —  Als Petersdorfer 
Kirchherren aus der katholischen Zeit kommen auherdem noch Johannes 
Tode —  er war 1457 Heuerkirchherr und Vicar in Petersdorf —  und 
Johann  Meygkrans (1493) vor.

Die Kirche in Petersdorf, lang 41 rn und breit fast 19 ni, ist 
ein sehr stattliches Gebaude, dessen Alter unbekannt ist. Ueber den B an 
des 214 Fuh hohen Thurmes, der fruher als Seemarke diente, giebt 
uns eine lateinische Aufzeichnung des Pastors Peter Upmdiek*) vom 
Jah re  1577 Aufschluh, die in deutscher Uebersetzung lau te t: „ Im  Jahre  
1559 ist an diesem Orte (Petersdorf) eine Seuche gewesen, und unser 
Thurm ist in Brand gerathen und eingesturzt. Im  Jah re  1566 ist

*) Peter Upmdiek. geboren auf der Burg Glambek, wurde zunachst Rector in  
Reval und dann Diakonus in Petersdorf (1565). Von 1567— 1626 war er dort 
Hauptpastor. Er starb, 86 Jahre alt, am 11. M ai 1626.



unser neuer Thurm hierselbst aufgerichtet worden, aber im folgenden Jahre  
(67), o Jammer, zum zweiten M ale eingesturzt*); unsere Eingepfarrten 
lietzen aber nicht ab, den zerstorten Thurm von Neuem zu banen, und 
er ist vollendet worden im Jahre 1567. Gott bewahre ihn in Zukunft!" —  
Die Kirche in Petersdorf ist gewolbt, die Gewolbe derselben werden von 
sechs Pfeilern getragen. Von dem Inven tar der Kirche sind ein 
altes Sacram entshaus (Tabernakel) und ein geschnitzter Altarschrein 
erwahnenswerth.

Wie eine Nachricht im „Danske A tlas" meldet, soll ehemals in 
Petersdorf ein Kloster gewesen sein, was aber wohl wenig wahrscheinlich 
ist, da kein auch nur annahernd sicherer Beweis fur diese Behauptung 
erbracht werden kann. Einige Hauser des Ortes fuhren allerdings den 
Namen „ Im  Convent." —

Z ur katholischen Zeit, als Fehmarn zum Bisthume Odense gehorte, 
war stets einer der Geistlichen der Jnsel Prapositus (Propst) und 
Generalofficial des Bischofs. M it Einfuhrung der Reformation erlosch 
das Verhaltnih der Jnsel Fehmarn zu diesem Bisthume. Wahrend der 
Regierung des Herzogs Johann des Aelteren (1544— 80) waren die 
Pastores in Burg Kircheninspectoren der Jnsel; das geistliche Oberhaupt 
Fehmarns war damals der Generalpropst in Hadersleben. Unter den 
ersten lutherischen Geistlichen in Burg werden N . P . M asius und N . 
Michael Rhau genannt, von denen letzterer dort etwa bis 1570 wirkte; 
in Petersdorf waren G. Rawe (gest. 1535), I .  Meykranz (gest. 1543) 
und P . Hartmann (gest. 1559) die ersten lutherischen Prediger. Bald 
nach Einfuhrung der Reformation findet fich auch bereits eine Rector- 
schule in Burg, die von 1545— 50 von dem Rector N . Johannes 
Posselius, dem spateren Professor der griechischen Sprache in Rostock, 
verwaltet wurde. Selbst Schulmeister kommen sowohl vor als nach der 
Reformation vo r; so z. B . wurde 1551 Johannes Parchimenfis vom 
Rathe der S tad t Burg zum dortigen Capellan und Schulmeister ernannt. 
1487 verordnete der Burger Cord Schulte zu Burg in seinem Testamente,

*) Der 1566 neuerbaute Thurm wurde im Februar 1567 in einem heftigen 
<Pturme umgeworfen.



dah aus seinem Nachlasse der Burger Schulmeister vier Schillinge „to 
wine unde oblaten" erhalten solle; demnach waren die Schulmeister in 
Burg damals auch zugleich Kirchendiener. Jm  Jahre  1503 war ein 
Joachim M arquardi Schulmeister in Burg. —

D as grotzte Verdienst um die Einfuhrung der Reformation in 
Danemark und Schleswig-Holstein erwarb sich der danische Konig 
Christian I I I . ;  derselbe ubte zunachst nach seinem Regierungsantritte in 
Danemark ganz allein (fur sich und seine jungeren Bruder Johann und 
Adolf, deren Vormund er war) die Regierung in Schleswig-Holstein 
au s; dann schritt er 1544 auf dem Landtage zu Rendsburg zu einer 
Theilung des Landes. Die Jnsel Fehmarn kam bei dieser Gelegenheit 
mit dem fog. Haderslebener Antheile an den Herzog Johann den Aelteren, 
der zu Hadersleben residirte, und un ter dessen Regierung Schack Rantzau, 
Sohn des Kai Rantzau auf Panker, zum fehmarnschen Amtmanne be- 
stellt wurde. Dieser kam 1544 znerst nach Fehmarn und schlichtete dort 
in demselben Jah re  mit grohem Geschicke einen in Burg zwischen Rath 
und Burgerschaft bestehenden Zwist. Herzog Johann verpfandete dem 
Schack Rantzau die Jnsel Fehmarn fur 14 500 Mk.; nach der dabei 
getroffenen Verabredung sollten die jahrlichen Zinsen fur die Pfandsumme 
aus den Einnahmen der Jnsel bestritten werden.



V.
§ Breyda Rantzau und die Fehmaraner. —  Das neue sehmarnsche Land-
ir recht. — Bertrag zu Odense. — Johann Adolf. —  Der 30jiihrige Krieg.

1544— 1648 n. Chr.

„Ach Fehmarland, ach Fehmarland, 
ik segg di P r is  und Ehren;

I n  alle Land, wo ik man kam, 
will ik din Loff vermehren."

A ns einem alten Liede.

Der Herzog Johann der Aeltere war im Jah re  1544 in den 
2 Besitz der Jnsel Fehmarn gelangt. Wahrend der Regierungszeit des
 ̂ Herzogs tritt haufig das Bestreben desselben zu Tage, die in seinen

!) S taaten  Anwendung findenden alten Rechtsgewohnheiten, die sich zum
? Theil ganzlich uberlebt haben mochten, zu bekampfen. Diese Bestrebungen
j des Herzogs fuhrten ihn, wie wir gleich sehen werden, zu einem ernsten
) Conflict mit den Bewohnern der Jnsel Fehmarn. Die Fehmaraner
! hangen bekanntlich sehr am Althergebrachten und begegnen Neuerungen
s stets mit einigem Widerwillen.

Im  Jah re  1545 forderte der Herzog von den Unterthanen seines 
L Landes Fehmarn zwecks kriegerischer Rustung einen Pflugschatz von vier 
) Gulden fur jeden Pflug. Die Zahlung dieser Schatzung sollte piinktlich
) an den Amtmann Schack Rantzau auf Glambek erfolgen. Bald nachher
z erlietz der Herzog, nachdem er vorher die Privilegien der Jnsel bestatigt
l hatte, ein M andat uber die Behandlung der Todtschlager auf Fehmarn,
i worin er zunachst den Vertretern der Landschaft Fehmarn einen



Vergleich mit den an dem Todtschlage Betheiligten untersagte und 
dann fur die Hinrichtung der Todtschlager die fernere Anwendung des 
Rades verbot.

Jm  Jah re  1557 ernannte der Herzog Johann der Aeltere den 
Breyda Rantzau, den Bruder des schon fruher erwahnten Marschalls 
Melchior Rantzau, zum Amtmanne auf Fehmarn. Derselbe war 1506 
geboren und 1534 wahrend der Grafenfehde bei Nyborg gefangen ge
nommen und nach Kopenhagen gefuhrt worden. Einige Jahre  spater 
fuhrte er als Marschall des Konigs Christian III . ein danisches Hulfs- 
corps in den Niederlanden, wo er wiederum als Gefangener in die 
Hande seiner Gegner gerieth. Befreit, wurde er Amtmann in Sonderburg, 
woselbst er zugleich die Bewachung des im dortigen Schlosse detenirten 
Konigs Christian II. ubernehmen muhte; spater war er Amtmann in 
Hadersleben und Segeberg, sowie endlich S tatthalter des Konigs. Ver- 
mahlt war er mit Catharina Heesten; durch diese Ehe war er Besitzer 
der Guter Bollingstedt und Rethwisch geworden. Letzteres G ut wurde 
durch einen Lehnsbrief des Konigs Christian III . und der Herzoge 
Johann und Adolf vom 9. Septbr. 1548 an Breyda Rantzau, der da
m als Amtmann in Segeberg war, ubertragen.

Dieser Breyda Rantzau kam nun, wie bereits oben gesagt worden 
ist, im Jah re  1557 nach Fehmarn, um dort als Amtmann angestellt zu 
werden. Vor seiner Abreise dahin hatte der Herzog ihm einige mund- 
liche Mittheilungen gemacht uber Neuerungen, die auf Fehmarn nach 
Ankunft des neuen Amtmannes in Kraft treten sollten. Welcher Art 
diese Bestimmungen waren, ist nicht aufgeklart; nur soviel ist sicher, dah 
die Fehmaraner sich durch die Einfuhrung der herzoglichen Neuerungen 
in ihren Privilegien und Landesrechten gefahrdet glaubten. Der Herzog 
war freilich, wie er spater selbst auherte, der Ansicht, dah seine neuen 
Verordnungen den fehmarnschen Vorrechten und Freiheiten nicht zu- 
wider liefen.

Als nun Breyda Rantzau auf Fehmarn anlangte und sich den 
Bewohnern dieser Jnsel , gegenuber seiner herzoglichen Auftrage und 
Pollmachten entledigte, er kem Gehor; er wurde vielmehr von den



§ Jnsulanern sehr kuhl aufgenommen. E s kam sogar seitens der Jnsel- 
>6 bevolkerung gegenuber dem herzoglichen Amtmanne zu argen Aus-

schreitungen, welche zur Folge hatten, dah Breyda Rantzau, ohne etwas 
v ausgerichtet zu haben, die Jnsel verlassen muhte. Es ereigneten sich 
6 damals arge Excesse auf Fehm arn; selbst das Leben des Amtmannes 

scheint in Gefahr geschwebt zu haben. Die Fehmaraner gaben spater 
ri in einer Bittschrift an den Herzog selbst zu, dah sie sich „uprorischer
tt wyse ane jenige fuge offt orsake mothwillich gestreckket und vorsetlich an
is sine erbarn (den erentvesten Breyda Rantzow) vergrepen." Jnwieweit sich
6 dieser Tumult ausgedehnt hat, ist nicht bekannt; jedenfalls mussen sehr
g gravirende Ungehorigkeiten vorgekommen sein, wenn anders der spatere
N Entschluh des Herzogs, die Fehmaraner fur ihre aufruhrerische That an
2 Leib und Leben zu strafen, Erklarung finden soll. Die S tad t Burg
6 betheiligte sich bei diesen Unruhen nicht; dieselbe stand auch mit den
n ubrigen auf den schleswig-holsteinischen Landtagen vertretenen Stadten,
tt wenigstens hinsichtlich der Verwaltung, unter der gemeinschaftlichen
b Regierung der drei Landesherren.

Nachdem Breyda Rantzau die Jnsel Fehmarn verlassen hatte, 
is fuhrte er Beschwerde bei dem Herzoge iiber die Ausschreitungen der

Fehmaraner, was zur Folge hatte, dah Johann der Aeltere sehr un- 
tt willig und ungnadig iiber das Betragen seiner fehmarnschen Unterthanen
tt wurde, die nach seiner Meinung sich nicht als treue Diener, sondern als
n muthwillige Leute und Aufruhrer, die ihre Obrigkeit wenig achten, ver-

halten hatten.

Am 10. M ai 1558 richtete er ein energisches M andat nach Feh- 
n m arn, worin er die Jnsulaner aufforderte, zum 22. M ai 6. a. acht 

Abgeordnete nach Hadersleben zu senden, die dort in der herzoglichen 
K Kanzlei ihre Beschwerden gegen den Amtmann Breyda Rantzau in
9  Gegenwart des Herzogs und seiner Rathe vortragen sollten. Diese acht
§  Bevollmachtigten sollten auch auf Befehl des Herzogs die Privilegien
>6 der Landschaft Fehmarn im Original mit sich fuhren, damit der Herzog
>n nach Anhorung der fehmarnschen Vertreter und nach Einsichtnahme



<

m die Rechte und Freiheiten ihres Landes seine weiteren Entschliehungen 
treffen konne.

I n  der danach eingeleiteten ferneren Untersuchung gegen die auf- 
ruhrerischen Fehmaraner erfolgte schon am 24. M ai 6. a. ein Bescheid 
des Herzogs, worin er erklarte, dah die Jnsulaner durch ihre Unge- 
horigkeiten und Excesse gegen den verordneten Amtmann Breyda Rantzau 
Gut, B lu t und Privilegien verbrochen hatten; er, der Herzog, wolle 
aber gegenuber den Bewohnern der Jnsel vorlaufig nicht seine ganze 
furstliche Strenge in Anwendung bringen; die Fehmaraner sollten nur 
wahrend einer Frist von vier Wochen (vom 24. M ai bis 24. Juni) die 
auf Fehmarn sehhaften Unruhestifter und Hetzer an den Herzog iiber- 
antworten, damit er diese „aufrurer und meineidigen buben" mit ge- 
buhrender S trafe belege. Eine weitere Bestrafung der fehmarnschen 
Bevolkerung, etwa durch Verlust einzelner ihrer alten Privilegien, ver- 
schob der Herzog vorlaufig bis auf eine gelegenere Zeit. Jnfolge dieser 
herzoglichen Entscheidung wandten sich die bedrangten Fehmaraner an 
die Konigin Sophie von Danemark, die M utter des Herzogs, an Dorothea, 
die Gemahlin des Konigs Christian III ., und an Dorothea, die Schwester 
des Herzogs, diese drei Damen flehentlich um Fursprache bei dem er- 
zurnten Fursten ersuchend. Die hohen Damen kamen auch den Bitten 
der Jnsulaner nach und erwirkten durch Vermittlung des Konigs und 
anderer Fursten eine theilweise Begnadigung der Aufruhrer. Am 22. 
August 1558 sandte die Landschaft Fehmarn eine Deputation von zwolf 
Bevollmachtigten („twelff frame ehrliche manne") nach Hadersleben, die 
eine Erneuerung der durch den Aufruhr verwirkten Landesprivilegien 
vermitteln sollten. Trotz der Fursprache der furstlichen Damen ver- 
pflichtete die auf dem Rechtstage zu Tondern am 2. September 6. a. 
bewilligte Capitulation die Fehmaraner noch zu folgenden sechs Punkten:
1. S ie  leisten Abbitte. 2. S ie  zahlen an den Herzog eine Geldsumme 
von 10 000 Mk. 3. S ie  liefern die Hauptanstifter des Aufruhrs zur 
Bestrafung ans. 4. S ie  geloben dem Fnrsten und seinem Amtmanne 
von Neuem Dreue und Gehorsam. 5. S ie  banen dem Amtmanne ein 
Hans. 6. S ie  willigen in eine Aenderung ihrer Privilegien.



Breyda Rantzau war unterdessen zum zweiten M ale nach Fehmarn 
gegangen und hatte dort am 19. September 1558 eine Vereinbarung 
zwischen der S tad t Burg und der Landschaft Fehmarn getroffen uber 
den Burger Hafen („dat nye depe), uber den freien M arkt zu Burg, 
uber das Bierbrauen auf dem Lande und uber das Betreiben der Ge- 
werbe daselbst.

Von dem neuen Tief heiht es bei dieser Gelegenheit, dah die dort 
befindlichen Hafenanlagen nach alter S itte  („von oldings her") von S tad t 
und Landschaft gleichzeitig unterhalten werden sollen. Die Bierbrauer 
sollen hinfort auf dem Lande nur mit Genehmigung der S tad t ihrem 
Gewerbe nachgehen; dagegen soll dem fehmarnschen Landmanne das 
Brauen fur' den eigenen Bedarf unbenommen sein; auch sollen die 
Brauer der S tad t die Preise ihres Products nicht zu hoch schrauben, 
sie sollen vielmehr die Bierpreise stets mit den Kornpreisen steigen und 
fallen lassen.

Eine fur die S tad t Burg sehr wichtige Bestimmung traf der Herzog 
Johann der Aeltere, indem er die Appellationen von dem Rathe dieser 
S tad t an den Oberhof in Lubeck untersagte. Es ist anzunehmen, dah 
durch derartige Appellationen der herzoglichen Unterthanen an den Rath 
einer auswartigen S tad t mancherlei Jrrungen und Nachtheile fur den 
Herzog und feine Lander erwachsen muhten. M it der Beseitigung 
Wullenwebers, des letzten bedeutenden Vertreters der Hansa, war auch 
die Machtstellung Lubecks und des Hansabundes fur immer gebrochen. 
Appellationsinstanz fur Burg wurde zunachst das fog. Vierstadtegericht 
der Stadte Kiel, Rendsburg, Jtzehoe und Oldesloe, fowie spater (nach 
1684) das landesherrliche Obergericht.

Die von dem Herzoge Johann dem Aelteren angedrohte Aenderung 
der Privilegien der Landschaft Fehmarn erfolgte bereits am 21. Octbr. 
1558. Damit wurde die seither auf Fehmarn zu Recht bestehende 
Handfeste des Grafen Johann III. vom 15. August 1326 in mehreren 
wesentlichen Punkten beseitigt. Zunachst hob der Herzog die in der 
Handfeste getroffenen Bestimmungen uber die Heeresfolge der Fehmaraner 
auf und verordnete, dah letztere kunftighin gehalten sein sollten, un-



wergerlich auherhalb ihrer Jnsel mit Rustung und Gewehr —  wie es 
auch ja bereits im Jah re  1500 geschehen war — auf des Herzogs und 
seiues Amtmannes Befehl Landfolge zu lersten; ferner bestimmte der 
Herzog, dah von den seither als nicht appellabel geltenden Entscheidnngen 
der Geschworenen und Richter der Landschaft Fehmarn eine Berufung 
an ihn, den Herzog, und an sein hohes furstliches Hofgericht in Haders
leben stattfinden durfe. Den Kammerern und Geschworenen der Land
schaft Fehmarn wurde zugleich ein Landvogt beigeordnet, der, dem 
Landesherrn mit besonderen Eiden verbunden, verpstichtet sein follte, in 
allen Gerichtssachen das Interesse des Fursten zu wahren und uber alle 
Bruchgelder und Gefalle, die nach des Herzogs Verordnung fortan nur 
der furstlichen hohen Obrigkeit zukamen, Rechenschaft abzulegen. Reben 
den Kammerern und Geschworenen der Jnsel sollte kunftighin auch der 
Landschreiber von dem Amtmanne auf den Landesfursten vereidigt werden. 
Eine in der Handfeste des Grafen Johann III . enthaltene Bestimmung, 
nach welcher ein Todtschlag mit einem geringen Stiick Geld abgewirkt 
werden konute, hob der Herzog auf und verordnete dafur in dem von 
ihm 1558 erlassenen Landrecht: „W er einen todtschlagt und wird uber- 
fuhrt, hat Leib und Gut verbrochen." Wahrscheinlich wird der Erlatz 
dieser Anordnung eine Verminderung der gerade damals auf Fehmarn 
so sehr haufigen Todtschlage und Korperverletzungen herbeigefuhrt haben. 
Im  Uebrigen ist das neue fehmarnsche Landrecht von 1558 keine Nach- 
bildung der Handfeste des Grafen Johann III. vom Jahre  1326, sondern 
eine stellenweise fast wortliche Uebersetzung des altesten fehmarnschen 
Landrechts von 1320. Hier wie dort werden nach altgermanischem 
Branche bestimmte Busten an den S ta a t und den Klager fur die Ver- 
letzung der einzelnen Korpertheile festgesetzt. I n  den Artikeln 13 und 14 
dieses Landrechts werden z. B . uber die Strafen bei Verletzung der 
menschlichen Hånd Bestimmungen getroffen; danach sollen fur einen ab- 
geschlagenen Daumen an den S ta a t 20 Pfund und an den Klager 50 Mk. 
gezahlt werden; die Bruche an den Klager fur den kleinen Finger und 
den Zeigefinger („dar men mede wiset") betragt je 15 Mk., fur die 
beiden Mittelfinger oder einen derselben „achthalbe" M k.; fur die Zehen



n war die Buhscala dieselbe. Wie das alteste fehmarnsche Landrecht von
1 1320 ein Ausnahmegesetz w ar, so war auch das fehmarnsche Landrecht
o von 1558 ein Ausnahmegesetz, dessen verscharfte Bestimmungen als eine
-> S trafe des Herzogs Johann fur den Aufruhr des Jah res 1557 ange
rs sehen werden mussen.

Als eine Vervollstandigung des Landrechtes von 1558 und speciell
0 als eine Erweiterung des 27. Artikels daselbst kann die 1563 von dem
^ Herzoge Johann erlassene und theilweise noch jetzt zu Recht bestehende
.s fehmarnsche Erbfolgeordnung betrachtet werden. Die Hinterlassenschaft
s eines Verstorbenen wird in dieser Erbfolgeordnung entweder als Erdgut
) („erdtgutt") oder als Baugut („bawgutt") bezeichnet. Zu dem Erdgute
g gehoren Hans, Hof und Scheune, zu dem Baugute dagegen werden alle
S beweglichen Guter und alle Habseligkeiten gerechnet, die man slutten
cr und fahren kann.

Nach der fehmarnschen Erbfolgeordnung von 1563 sollen die Sohne 
cr aus dem Nachlasse ihrer Eltern voraushaben ihres Vaters Kleider, sowie
s sammtliche Pstuge, Wagen und Eggen, wogegen die Tochter erhalten
s sollen ihrer M utter Kleider, als Rocke, Hemden, Halstucher, Schurzen
) („schortelldok"), Mutzen und alle Schmucksachen, welche die M utter ehe-
j dem zur Kirche, Hochzeit und Kindtaufe („kindelbier") getragen hat. W as
) auster den hier aufgefuhrten Gegenstanden an Baugutern vorhanden war,
1 wurde unter die Sohne und Tochter gleichmastig vertheilt. Von den
) Erdgutern erbte der Sohn zwei Theile, wahrend die Tochter einen Theil
; empfing. Ueber den dem fehmarnschen Erbrechte eigenthumlichen Harnisch
l haben wir schon bei einer fruheren Gelegenheit gesprochen. —  Aus
j der fehmarnschen Erbfolgeordnung von 1563 stammt das auf Fehmarn
l bei Erbschaftssachen noch jetzt haufig gebrauchte Sprichwort: „so mannich
l mundt, so mannich pfundt."

Als eine erwahnenswerthe Bestimmung des fehmarnschen Erbrechts 
t mag noch bemerkt werden, dast bei kinderlosen Ehen sowohl der M ann
s seiner Frau, als auch die F rau  ihrem M anne das Vermogen zum „Leib-
, gedinge" fur Lebenszeit vermachen kann. Bei mit Kindern gesegneten



Ehen muh der Langstlebende fur die Erhaltung der ihm zum Nieh- 
brauche uberwiesenen Guter auf Verlangen der Erben des Verstorbenen 
oder ihrer Vertreter hinreichende Burgschaft stelleu. —

Herzog Johanns Wirksamkeit war fur die Jnsel Fehmarn eine 
gesegnete, war er doch ein gerechter, thatkraftiger und frommer Furst. 
Wahrend seiner Herrschaft werden auher Schack Rantzau und Breyda 
Rantzau noch Siegfried oder Sievert Rantzau (f 1576), Jurgen Sehe- 
stedt, Dietrich Blome und Hans Rantzau als fehmarnsche Amtmanner 
erwahnt; als herzogliche Landvogte fungirten unter Johann dem Aelteren 
Hans Heldt (1558), Gorges Heldt (1570) und Jurgen Bulle (1574— 91); 
letzterer wohnte in Todendorf.

Mehrere Nachrichten aus der Regierungszeit des Herzogs Johann 
erzahlen uns von anfteckenden Krankheiten und verheerenden Seuchen, die 
damals in Schleswig-Holstein und auch auf Fehmarn wutheten, und 
denen viele Menschen zum Opfer fielen. Von einer Seuche in Petersdorf 
im Jah re  1559 haben wir bereits berichtet. —  1565 grassirte die Pest*) 
auf Fehmarn sehr heftig. Es war damals ein grohes Sterben in S tad t 
und Land, denn es wird gemeldet, dah Flensburg 2500 und Ribe 3000 
Einwohner an dieser schrecklichen Seuche verloren. Jtzehoe, Wilster 
und die Marschdistricte litten ebenfalls sehr stark; dabei war eine grohe 
Theuerung im Lande, so dah der Wispel Weizen 50 Mk. kostete**).

Auf die Pest solgte 1580 eine andere verheerende Seuche, die 
spanische Sippe oder Sipe genannt —  im Volksmunde hieh sie „de 
spansche P iep" — , die auch auf Fehmarn zahlreiche Menschenleben hin- 
wegraffte. Es war eine epidemische Krankheit, die von Sicilien aus 
uber Ita lien  nach Deutschland gelangte und aus einem heftigen Fieber 
nebst Katarrh bestand, der von dem Haupte auf die Brust fiel. Auf 
Nordstrand starb der dritte Theil der Bevolkerung (etwa 3000 Menschen).

*) Nach einer ehemaligen Jnschrift an einem B allen der Bannesdorfer Kirche 
forderte die Pest dort im Jahre 1488 viele Opfer.

°"*) I m  Sterbeprotoeoll zu Catharinenheerd (Eiderstedt) heiht e s : „S o  ist auch
1565 eine hefftige Pest in diesen Orten gewesen, darin in Husum 1500 und 

im Nordstrande 1700 Menschen seyn gestorben: worunter 8 Prediger und 3 Kuster 
seyn gewesen. Daher diese Pest der Prediger Ovaal ist geheihen worden."



„E s hat auch diese Seuche ein grohes sterben zu Husum verursachet und 
seyn zu Uelwesbull von M artin! 1581 bis M artin! 1582 bey 200 
Menschen, doch mehrentheilfi Arme und junge Leute, gestorben"*). Nach 
Pom arius bekamen die Leute bei dieser Krankheit eine aufierordentliche 
Hitze, verbunden mit einer derartigen Heiserkeit, dah sie kaum sprechen 
konnten; dabei fuhlten sie sich um die Brust sehr beengt, auch hatten sie 
einen schweren Husten. Die Krankheit hielt an bis zum Jah re  1582.

Kurz vor seinem Tode hatte Johann der Aeltere noch die Freude, 
durch den Vergleich zu Odense vom 20. M arz 1579 einen langjahrigen 
Lehnsstreit mit dem danischen Konige Friedrich II., dem Sohne 
Christians III ., zu begleichen. Fruhere Verhandlungen aus den Jahren  
1545 und 1567 uber die Belehnung der Herzoge Johann und Adolf 
mit dem Herzogthume Schleswig und dem Lande Fehmarn waren 
resultatlos verlaufen; auch hatte die 1569 stattgehabte Vermittlung 
mehrerer deutscher Fursten in dieser Angelegenheit keine Erfolge gehabt. 
Erst 1579 kam es zu dem erwahnten Vertrage zu Odense, bei welcher 
Gelegenheit die Herzoge das Land Fehmarn und das Herzogthum Schles
wig in Lehn erhielten.

D am als wurde die Jnsel Fehmarn „ein geringes Land, welches 
jahrlicher gewisser Hebung nicht neun Hundert Thaler vermag," genannt; 
ferner bezeichnete man es als eine Unmoglichkeit, datz diese Jnsel, wie 
es im Jahre 1364 festgesetzt, aber seit hundert und mehr Jahren  nicht 
zur Ausfuhrung gebracht worden war, dem Lehnsherrn, hier dem Konige, 
im Kriegsfalle mit 50 Helmen diene. I n  dem Vertrage zu Odense 
verpflichteten sich die Herzoge, fur beide Lehne (Schleswig und Fehmarn) 
dem Konige im Falle eines Krieges aus sechs Monate 40 M ann zu 
Pferde und 80 Fuhsoldaten zu stellen oder anstatt dessen fur einen 
Reisigen 12 fl. und fur einen Fufiknecht 4 fl. meifinischer Wahrung zu 
zahlen. Die officielle feierliche Investitur der Herzoge erfolgte dann 
aus dem ebenfalls zu Odense am 3. M ai 1580 abgehaltenen Lehnstage, 
zugleich handigte man hier den Fursten die bezuglichen Lehnsbriefe uber

*) Aus dem Sterbeprotocoll zu Catharinenheerd.



Schleswig und Fehmarn ein. Bei der damals in Odense stattgehabten 
Belehnungsfeier trug Heinrich von Ahlefeldt auf Satrupholm  eine aus 
blauem Damast hergestellte und mit einer goldenen Krone gezierte feh- 
marnsche Lehnsfahne. Ueber die Anfertigung dieser Fahne heiht es im 
sog. Schleswiger Abschiede vom Jahre 1579: „Dieweilen aber Fehmern 
kein gewiss Wapen hat, so viel die Koniglichen Commissarien undt aller- 
seits Rathe aus den Furstenthumben sich dessen entsinnen konnen, pleibet 
es dabey, datz Konigl. Majestet alss der Lehnherr ein besonder Wapen 
der In su l Fehmern gebe undt solches furderlichst Hertzogen Adolffen 
Furstl. Gnaden zuschreibe, damit seiner Furstl. Gnaden die Fehmersche 
Lehnfahn darnach verfertigen lassen moge. Doch haben bey diesem Punct 
Hertzogen Johansen Furstlichen Gnaden Rathe sich vernehmen lassen, 
dah in ihres gnadigen Fursten Archivis alte Fehmersche Briefe vorhanden, 
daran ein Wapen der In su l Fehmern hangen solle undt wirdt J h r  
gnadiger Herr die grundtliche Gelegenheit erkundigen, undt der Konigl. 
Majestet undt Hertzogen Adolffen Furstl. Gnaden freundlich zu er- 
kennen geben."

I n  ahnlicher Weise, wie bei der Belehnungsfeier in Odense, war 
die Fahne der Jnsel Fehmarn bei der Ueberfuhrung der Leiche des 
Konigs Friedrich II. von dem Schloffe Antvorskov nach der Konigsgruft 
in Roeskilde im Jah re  1588 vertreten. M artin  Wenstermann trug da
mals das fehmarnsche B anner, Christian Gyldenstern und Melchior 
Ulfstand fuhrten sein Pferd.

Wenige Wochen nach Erledigung seiner Lehnsstreitigkeiten mit dem 
Konige Friedrich II. starb Herzog Johann der Aeltere am 2. Oct. 1580, 
und sein Nachlah gelangte zwischen dem Konige Friedrich II. und dem 
Herzoge Adolf znr Theilung. Fehmarn kam mit der S tad t Burg an 
den furstlich-gottorsischen Antheil nnd damit in den Besitz des Herzogs 
Adolf, des S tifters des Hauses Schleswig-Holstein-Gottorf, der aber auch 
schon 1586 mit Tode abging. Sein  Sohn Philipp, der am 19. Sept. 1588 
mit dem jugendlichen Konige Christian IV . von Danemark, dem Sohne 
des kurz vorher verstorbenen Konigs Friedrich II., von den schleswig- 
holsteinischen Landstanden zum regierenden Landesfiirsten erwahlt worden



war, bestatigte wahrend seiner kurzen Regierungszeit der Landschaft 
Fehmarn und der S tad t Burg ihre sammtlichen alten Privilegien. 1590 
wurde Philipp von der Auszehrung himveggerafft, und sein Bruder 
Johann Adolf, der Erzbischof von Bremen und Bischof von Lubeck, 
wurde Erbe seiner Hinterlassenschaft. E r empfing die Erbhuldigung der 
sehmarnschen Vertreter und sanctionirte unter dem 2. Jan u a r 1593 die 
Freiheiten der S tad t Burg und der Landschaft Fehmarn. Unter seiner 
Herrschaft maren Joachim Wulffen (1597, 1601) und Mattewes Rauert 
(1602) Landvogte auf Fehmarn. Ein Sohn des Landvogts M attewes 
Rauert, Claus Rauert, wohnte 1623 in Sahrensdorf.

Wahrend der Regierung des Herzogs Johann Adolf zeigte sich die 
Pest von Neuem auf Fehmarn und raffte dort viele Menschen hinweg. 
1604 und 1605 wuthete diese Krankheit in Petersdorf, Westermarkels- 
dorf u. s. w .; auch in den holsteinischen Marschen und Kustengegenden 
fiel ein zahlreiches Volk dieser Seuche zum Opfer. I n  dem Dorfe 
Kollmar bei Elmshorn starben damals allein gegen 400 Menschen.

Die S tad t Burg erwarb 1605 von dem Herzoge Johann Adolf 
ein im Sudwesten ihres O rtes belegenes herzogliches Vorwerk, das 
Meierfeld, zu welchem auch die sog. Latwiesen gehorten. D as Gesammt- 
areal der erhandelten Landslache belief sich auf 100 Dromtsaat Acker und 
30 Dromtsaat Wiese. Erst 1604 hatte der Herzog dieses Grundstuck 
verpachtet und fur jedes Dromtsaat Acker 3 Thlr. 21 Sch., fur jedes 
Wiesenloos 1 Thlr. an Pacht erhalten. Als Vertreter der S tad t Burg 
und der Interessenten des Meierfeldes fungirten bei Abschliehung des 
Kaufbriefes die beiden Burgermeister Andreas Ehler und Hinrich Rauert, 
sowie die Burger Peter Jnschlager und Claus Menke. Die Kaufsumme 
wurde auf 7500 Thlr. festgesetzt; zugleich erhielt die Kauferiu von dem 
herzoglichen Verkaufer das Recht der Einkoppelung. Einen klem en Theil 
der Kaufsumme schenkte der Herzog an die Kirche zu Burg zur besseren 
Besoldung der dortigen Geistlichen. Bei der spateren Parcellirung dieser 
Landereien soll die S tad t Burg einen nicht unbedeutenden Gewinn 
erzielt haben. Die dann von Seiten der S tad t in die einzelnen Parcellen
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gelegten Nenten sind noch jetzt unter dem Namen „Meierseldrenten" all- 
gemein bekannt.

Wahrend der Herzog Johann Adolf den ganzen furstlich-gottorfischen 
Antheil Schleswig-Holsteins in Besitz genommen hatte, bewirkte er, dah 
sein jungerer Bruder Johann Friedrich zum Erzbischofe von Bremen 
erwahlt wurde. Als damit die Forderungen desselben aber nicht be- 
friedigt maren, sah sich Johann Adolf 1606 genothigt, seinem Bruder 
Johann Friedrich mehrere Landertheile, darunter auch die Jnsel Fehmarn, 
zum Genusse und zur Verwaltung abzutreten.

Unter der Regierung des Bischofs und Herzogs Johann Friedrich 
ging 1617 der letzte adlige Besitz auf Fehmarn, das Gut Hinrichsdorf, 
durch Kauf an die Vertreter der Landschaft Fehmarn uber. Der Kauf- 
preis betrug 22 000 Thlr. Species. Letzter adliger Besitzer von Hin
richsdorf war Dietrich Pogwisch, welcher das Gut einige Jah re  vor 
1617 durch Tausch und Kauf an den Herzog Johann Friedrich uber- 
lassen hatte. —

Auch das vormals adlige Gut Fliigge gelangte in den Besitz dieser 
Adelsfamilie. 1607 und 1626 gehorte es einem Henning Pogwisch, 
Besitzer von Oestergaard in Angeln*). Derselbe war verheirather mit 
Catharina Rantzau, Tochter des Claus Rantzau zu Rastorf, und war 
ein Sohn des Claus Pogwisch zu Petersdorf und Oevelgonne; seine 
M utter war eine Mette Krummendiek. Von Henning Pogwisch kam 
Flugge an seinen Schwiegersohn, den Junker Valentin Dalldorf, und 
spater an dessen Sohn Henning Dalldorf**) und durch dessen Tochter an 
den Sohn des Landvogts Jurgen Gossel.

Dah auch die auf Fehmarn sehhaften Adligen mit Erfolg versucht 
haben, manche Vorrechte zu erlangen, beweist der Umstand, dah noch

«-) Henning Pogwisch erwarb 1603 das Gut Oestergaard von seinem Schwager 
Claus von Hagen. — I n  der Kirche zu Petersdorf sah man fruher einen Kirchenstuhl 
mit einem Mappen (Fuchs mit Huhn) und folgender Jnschrift: „Henning Pogwisch
zu Ostergardeh erbgesessen und Catharina L. wailand zu Rastorf."

**) Valentin Dalldorf besast 1630 und 1634 neden Flugge auch Wesebyehof. — 
Eine Mette Dalldorf auf Flugge vermachte der Kirche in Petersdorf ein Legat mit 
der Bestimmung, dast der dortige Diaconus gegen eine Vergutung von 3 Mk. jahrlich 
am Neufahrsnachmittage eine Predigt in der Petersdorfer Kirche halte.



vor etwa 50 Jahren  einige Hinrichsdorfer Landereien von Kirchen-, 
Schul-, Armen- und Communallasten befreit waren.

Vollstandig gebrochen wurde die Macht des Adels auf Fehmarn 
erst durch die sog. eontirraatio lidortatis des Herzogs und Bischofs 
Johann Friedrich vom 13. J u l i  1617; dort heistt es wortlich: „W ir 
wollen auch hinfuhro nicht gestalten, dah einige hohe Personen, oder die 
vom Adel, auch wer der mag sein, liegende Grunde und stehende Stocke 
auf Unserm Lande Fehmarn kaufen, vielweniger darauf banen. Wie 
denn eben so wenig die itzige adelige Besitzer sich einiger Jm m unitat vor 
andern zu gebrauchen, sollen bemachtiget seyn, besondern wollen W ir 
sie bey ihren wohlhergebrachten Privilegien und Freyheiten lasten, be- 
schutzen und handhaben."

Unter der Regierung des Herzogs Johann Friedrich wurde die 
Jnsel Fehmarn mehrfach durch Hochwasser, Hagelschlag und Seuchen 
heimgesucht, so dah der Kirchenvorsteher Peter Krnmfues in Burg sich 
1632 veranlaht sah, eine Tafel mit den von Gott uber Fehmarn ver- 
hangten S trafen in der Burger Kirche anzubringen.

I n  der Nacht vom 9. auf den 10. Februar 1625 tobte in ganz 
Schleswig-Holstein ein furchtbarer Nordsturm, der allein im Amte 
Bordesholm gegen 23 000 Baume entwurzelte und im ganzen Lande 
viele Hauser und Muhlen umwarf. D as Masser der Ostsee stieg infolge 
dieses Sturm es zu einer solchen Hohe, wie man es seit vielen Jahren 
nicht gesehen hatte. Ans Fehmarn richtete das Hochwasser in den an 
den Kusten belegenen Ortschaften mancherlei Unheil an. I n  mehreren 
Dorfern der Propstei trieben Hauser und Scheunen mit Menschen und 
Vieh fo rt; auch soll damals ein Theil der Kolberger Heide seinen Unter- 
gang gefunden haben. —

D as folgende J a h r  1626 brachte am 18. Ju n i einen starken 
Hagelschlag, der auf Fehmarn die Ernte theilweise zerstorte; im weiteren 
Verlaufe war sonst die Witternng des Jah res 1626 der Landwirthschaft 
recht gunstig.

Auf die hier erwahnten beklagenswerthen Naturereignisse folgten



die Jah re  1626— 29 mit ihren druckenden Kriegslasten, und mehr als 
einmal naherte sich das Getummel des 30jahrigen Krieges der stillen 
Ostseeinsel.

Tilly hatte im August des Jah res 1626 den danischen Konig 
Christian IV ., den Obristen des niedersachsischen Kreises, bei Lutter am 
Barenberge geschlagen und das Heer desselben fast vollstandig vernichtet. 
M it Muhe rettete der Danenkonig sich und die Trummer seines Heeres 
uber die Elbe nach Holstein. Im  folgenden Jah re  suchte er zwar den 
Krieg fortzusetzen, aber wiederum mit zweifelhaftem Erfolge, obgleich 
ein englisches Hulfsheer unter S i r  Charles M organ herbeigeeilt war, 
um die militarischen Operationen der Danen zu unterstutzen. —  Diesen 
kriegerischen Unruhen konnte der Markgraf Georg Friedrich von Baden- 
Durlach, der von Tilly bei Wimpfen geschlagen worden w ar, und der 
dann seine Kriegsvolker entlassen hatte, nicht unthatig zuschauen. M it 
dem Grafen Thurn und dem jungen Herzoge Bernhard von Weimar 
bot er dem Konige Christian IV . seinen streitbaren Degen an und wurde 
von diesem bereitwilligst mit einem Kommando im danischen Heere 
betraut. Seine Aufgabe bestand in der Folge darin, mit etwa 12000 
M ann den ostlichen Flugel des danischen Heeres zu decken. D a nahte 
im J u l i  1627 das unter Wallensteins Fuhrung stehende kaiserliche Heer, 
um mit Tilly vereint gegen die Danen zu operiren. Acht Tage genugten 
Wallenstein, den weiten Marsch von Schlesien nach Domitz in Mecklen- 
burg zuruckzulegen. Schon am 28. J u li  eroberte Tilly die Bohlbrucke 
und die Schanzen bei Boitzenburg, setzte mit einem starken Heere uber 
die Elbe, erbrach die letzten Schutzwehren des holsteinischen Landes und 
begann, die gesegneten Fluren Nordalbingiens zu verwusten. I n  dieser 
Zeit der Noth verleugnete der Herzog Friedrich III. von Schleswig- 
Holstein zu seiner Schmach die Interessen der glaubensverwandten 
Protestanten, trennte seine Sache von der des Konigs und stellte sich mit 
den kaiserlichen Feldherren auf freundlichen Futz, so dah diese, siegreich 
nordwarts dringend, bald fur ihre eroberungssuchtigen P lane kein merk- 
liches Hindernih mehr fanden.

Durch den Uebergang der Kaiserlichen uber die Elbe war der



L Markgraf Georg Friedrich von dem danischen Hauptheere abgeschnitten 
tt worden. Ohne Verzug zog derselbe die Reste der Kriegsvolker des
9 Grafen Mansfeld aus Schlesien und sieben Compagnien Schottlander 
u unter dem Obersten Monroe an sich und wich vor Wallenstein zuruck
6 bis an die Kuste der Ostsee. Hier verschanzte er sich auf der kleinen,
v vor W ismar liegenden Jnsel Poel, um von da aus nothigenfalls mit 
^ Hulfe danischer Schiffe nach Danemark zu entweichen, desfen Konig
S Christian IV ., obgleich zu Lande von den Kaiserlichen geschlagen, mit
»s seinen Flotten die Ostsee beherrschte und durch kleine Landungen die
>s feindlichen Heere bestandig beunruhigen konnte. Der Markgraf von
b Baden hatte auf Poel reichlich 9000 Krieger versammelt; an Fleisch
tt war in feinem Lager kein M angel, dagegen fehlte es an Brod
tt und Salz.

Wahrend der Markgraf sich in den Poeler Schanzen auf einen 
3 etwaigen Angriff der Kaiserlichen vorbereitete, erfuhr er, dah der danische
 ̂ Konig einen Theil Schleswigs befetzt halte und noch einen erfolgreichen

k Widerstand gegenuber der feindlichen Uebermacht plane. Sofort verlieh
3 er unter Zurucklassung des Generalmajors Slammersdorf und etwa
1 1000 M ann mit 6000 Reitern und 2000 Fuhgangern die aufgeworfenen

Schanzwalle und fchiffte sich ein, um, wenn irgend moglich, eine Ver- 
3 einigung seiner Volker mit der Armee des Danenkonigs zu bewirken. 
i) E r segelte durch den Fehmarnsund und ankerte mit seiner Flotte vor 
) Grostenbrode. Es scheint, dah er hier wiederum gunstige Nachrichten von 

Seiten des Konigs erhielt, die ihn bestimmten, in der Nahe von Grohen- 
I brode zu landen. Von hier aus gedachte er, durch einen schnellen und
1 kuhnen Vorstost dem bei Tonning stehenden Konige die Hånd zu reichen
§ und mit ihm vereint das Herzogthum Schleswig zu decken. Aber es
s sollte anders kommen, als der Markgraf erwartet hatte!

Schon im Jan u a r desfelben Jah res (1627) hatte der Herzog Franz 
; Karl zu Sachsen ebenfalls mit einem Hansen Kriegsvolk Grostenbrode
 ̂ pafsirt, um die Jnsel Fehmarn zu besetzen, war aber wieder unver-

r richteter Sache abgezogen, weil die Bewohner dieser Jnsel ihm eine
L Landung ersolgreich verweigerten.



D a auf Fehmarn also keine Besatzung war, hatte der M arkgraf 
von Baden fur seine ferneren Mahnahmen den Rucken frei. Gegen 
Ende des M onats August brach er mit seinem Heere von Grohenbrode 
auf, besetzte Heiligenhafen und machte von dort aus einen Zug gegen 
Oldenburg. Letztere S tad t fiel in seine Hande und wurde von dem 
Oberstlieutenant Greiff und den Kapitanen Gens und Ewers besetzt. 
Die markgraflichen Truppen befanden sich damals in einem beklagens- 
werthen Zustande, denn es fehlte sowohl an genugender Bekleidung, 
als auch an dem nothigen P rov ian t; auch herrschte schon seit langerer 
Zeit bei dem markgraflichen Heere, namentlich bei der Artillerie, ein 
groher M angel an M unition.

Die Landung des Markgrafen bei Grohenbrode konnte dem in 
Holstein stehenden kaiserlichen Generalissimus Wallenstein naturlich nicht 
lange verborgen bleiben. Sobald als dieser sichere Kunde von dem 
Vordringen des Markgrafen erhielt, sandte er ihm seinen Unterfeldherrn 
und Obersten, den Grafen Schlick, mit einer starken Heeresabtheilung 
entgegen. Beim Herannahen des Grafen Schlick wich der Markgraf 
zuruck und fing an, sich bei dem Hofe Weihenhaus zu verschanzen. Aber 
noch waren die Walle des befestigten Lagers nicht zur Halfte fertig- 
gestellt worden, als schon die Kaiserlichen vor Oldenburg erschienen. 
Am 12. September zog der Markgraf seine Truppen aus Oldenburg, 
und bereits am Tage darauf ruckte der kaiserliche Kapitan Peter W alter 
mit dem Colaldischen Regimente in die S tad t ein. Ein Zusammenstoh 
war jetzt unvermeidlich.

Am 15. September 1627 marschirten die Kaiserlichen in vollen 
Bataillonen vor des Markgrafen Lager und begannen nach einer kurzen 
Beschiehung den Sturm lauf. Vom fruhen Morgen bis in die finstere 
Nacht wurde mit M uth und Wuth gefochten. Als endlich die herein- 
brechende Dunkelheit dem Ringen ein Ende machte, beschloh der Markgraf, 
von einer Erneuerung des Kampfes am andern Morgen abzusehen und 
einen Versuch zu machen, die auf der Ostsee zwischen Fehmarn und 
Holstein liegenden danischen Schiffe zu gewinnen. Aber dann galt es, 
das ubermachtige feindliche Heer zu dnrchbrechen. Der Versuch gelang



nur theilweise. Die schottischen Miethstruppen unter Monroe, die Reiter- 
regimenter des Herzogs Bernhard von Weimar und des Generalmajors 
Conrad Nelle, sowie die holsteinische Adelsreuterfahne und einige geringe 
Truppentheile unter Baudih und Holk gewannen das Ufer und gelangten 
glucklich in die Schiffe, obgleich die danischen Schiffsleute, erschreckt durch 
das furchtbare Schiehen der Kaiserlichen, vor Furcht und Entsetzen schier 
autzer sich waren.

400 Todte und Verwundete lietzen die wackeren Schottlander, deren 
beispielloser Tapferkeit der Markgraf allein seine Rettung verdankte, auf 
dem Kampfplatze zuruck, 150 Verwundete und Kranke schleppten sie mit 
sich. Vom Schiffe aus sah der Markgraf, wie sich der grohte Theil. 
feines Heeres dem in Schlachtordnung stehenden Feinde ergab. Fims 
Regimenter Fuhvolk —  etwa 40 Fahnlein —  und 36 Cornette Reiterei 
uberlieferten sich dem Grafen Schlick, ohne einen SchuH abzufeuern. 
Der Markgraf verlor auher allen Geschutzen seine ganze Bagage. 32 
Kanonen und 43 Fahnen wurden von den Kaiserlichen erbeutet, und dem 
tapferen Markgrafen blieb nur ubrig, die sparlichen Reste feines Heeres, 
darunter 800 Schottlander, zu Schiffe nach Kolding zu fuhren und hier 
dem Konige zu iiberliefern. Ungerechtfertigte Vorwurfe seitens des Konigs 
veranlatzten hier den Markgrafen, den danischen Dienst zu verlassen und 
auf eine weitere Mitwirkung an einem Kriege zu verzichten, der ihm so 
zahlreiche Miherfolge eingetragen hatte.

G raf Schlick hatte die ihm von seinem Chef gestellte Aufgabe 
glanzend gelost*).

Nach Vertreibung des Markgrafen wandte er sich mit den Kaiser
lichen gegen Heiligenhafen und lieh die S tad t durch den Kroaten- 
Rittmeister Coloredo, den Kapitan Einholz, den Obrist-Wachtmeister 
Johann Fraucke und den Freiherrn von Strasoldo, den Anfuhrer der 
kaiserlichen Reiter, besetzen.

Der Aufenthalt dieser sanberen Gesellschaft kostete der S tad t damals

*) Wallenstein theilte von Jtzehoe aus dem in Mecklenburg stehenden Obersten 
von Arnim brieflich die Niederlage des Markgrafen bei Weitzenhaus mit. Der Brief 
ist datirt vom 29, Septbr. 1627̂



die Kleinigkeit von 23669 R thlrn. Auch Fehmarn fiel in die Hande 
der Kaiserlichen, die in einer Starke von 500 M ann den Fehmarnsund 
uberschritten und die ganze Jnsel uberschwemmten. Dieses wohlhabende 
Eiland, das in vielen Jahren  keinen Feind an seinen Ufern gesehen 
hatte, war fur die rohen und ausgehungerten Wallensteinschen Horden 
eine wahre Goldgrube; sie plunderten in S tad t und Land und bedruckten 
die wehrlosen Jnsulaner mit schweren Kriegssteuern und Einquartirungen. 
Die auf Fehmarn hausenden Kaiserlichen gehorten zu dem Regimente 
des Grafen von Merode, der am 26. November 1627 mit seinem Stabe 
in Oldenburg eingeruckt war und dort langere Zeit verblieb. Noch am 
25. Decbr. 6. u. sandten der Kapitan Charles Balbion und der Kapitan- 
lieutenant Hermann du 'Hontoy Theile des Merodischen Regiments nach 
Fehmarn, das in jenen Tagen von den danischen Schiffen ernstlich 
bedroht schien.

E s lag damals in der Absicht der Kaiserlichen, von Fehmarn aus 
eine Landung auf den danischen Jnseln zu versuchen. Die Gefahren 
eines so gewagten Unternehmens konnten den kuhnen Wallenstein nicht 
schrecken. Auf seine Veranlassung wurden bei Fehmarn Schiffe zu- 
sammengezogen, die dazu bestimmt maren, die kaiserlichen Volker nach 
Laaland zu schaffen. Ehe und bevor aber dieser P la n  verwirklicht 
werden konnte, setzte der von allen Absichten der Gegner unterrichtete 
Christian IV . eine Unternehmung in 's  Werk, die das ganze Vorhaben 
der Kaiserlichen grundlich vereitelte.

Schon im Anfange des M onats M arz 1628 ging der Konig 
Christian IV . mit einer Flotte von 12 Kriegsschiffen in See und ankerte 
am 27. M arz 6. a. vor Nakskov auf Laaland; hier hatte er eine 
betrachtliche Anzahl Truppen versammelt, da Laaland wegen der Nahe 
der von dem Feinde besetzten Jnsel Fehmarn besonders gefahrdet war. 
Bei dem Konige war der G raf Mongomery, ein franzosischer Oberst, 
der den Danen bald nach der unglucklichen Schlacht bei Lutter am 
Barenberge mit geheimer Erlaubnih des franzosischen Hoses 3000 M ann 
Hulfsvolker aus Frankreich zugefuhrt hatte.

Von dem Treiben der Kaiserlichen auf Fehmarn genugend benach-



rrchtigt, beschlotz Christian IV ., dem Feinde zuvorzukonnnen und Fehmarn 
anzugreifen; er schiffte sich daher mit 2500 M ann und einigen kleineren 
Truppentheilen ein. Drei Tage lang muhten die mit Landungstruppen 
besetzten Fahrzenge bei Nakskov auf gunstige Witterung zum Auslaufen 
warten. Der tapfere Konig selbst befand sich auf dem Admiralschiff 
„de Hummer" und leitete von da aus die Bewegungen der Flotte. Unter 
den am Bord der Schiffe befindlichen Truppen waren auch zahlreiche 
Schottlander.

Am 8. April s. o. erfchien die danische Flotte bei Fehmarn in 
Sicht. Die Kaiserlichen, welche die Jnsel besetzt hielten, suchten die 
Landung des Konigs durch anhaltendes Geschutzfeuer zu hindern, jedoch 
ohne Erfolg: die Danen gingen in Booten, die mit je 20— 30 M ann 
besetzt waren, an 's Land. I n  wilder Flucht zogen sich die Kaiserlichen 
in eine grotzere Verschanzung zuruck, die mitten auf der Jnsel angelegt 
worden war. Der Konig, der selbst an 's Land kam, lieh die Feinde 
dort bis zum folgenden Morgen ruhig gewahren; dann besichtigte er die 
Schanze und traf Anstalten zur Ersturmung derselben.

Als die Kaiserlichen merkten, datz ein danischer Angrisf auf ihre 
Schanze unmittelbar bevorstand, ergaben sie sich dem Konige unter der 
Bedingung eines freien Abzuges nach Holstein. Der Konig lietz die 
Gegner, 500 an der Zahl, entwaffnen, um sie dann uber den Fehmarn- 
sund nach dem Festlande schaffen zu lassen. Die Erbitterung der feh- 
marnschen Landleute gegen die Kaiserlichen, die wahrend des ganzen 
W inters die Jnsel Fehmarn mit schwerer Einquartirung belastet hatten, 
war damals sehr grotz; sobald als daher die Jnsulaner die Gefangen- 
nahme und Entwaffnung der Feinde vernahmen, fielen sie mit grotzer 
Wuth uber die wehrlos gemachten Gegner her und todteten und ver- 
wundeten viele derselben in des Konigs Abwesenheit. Hatten die an- 
wesenden Schottlander sich nicht dem Beginnen der Fehmaraner widersetzt, 
so hatten diese in ihrem Zorn die gefangenen Feinde sammtlich meder - 
gemacht. Nur mit vieler Muhe gelang es den Danen, die entwaffneten 
Kaiserlichen den Hånden der erzurnten Fehmaraner zu entreitzen und nach 
Holstein in Sicherheit zu bringen.



Em eigenthumliches Mihgeschick ereilte damals den fruher er- 
wahnten franzosischen Obersten und Grafen Mongomery, der mit dem 
danischen Konige auf Fehmarn gelandet w ar: derselbe wurde von den 
fehmarnschen Landleuten, die ihn fur einen in kaiserlichen Diensten 
stehenden wallonischen Offizier hielten, uberfallen und schwer verwuudet. 
Nach einigen Nachrichten sollen sie ihn sogar getodtet haben, was aber 
ein Jrrthum  sein muh, da Mongomery bereits im October s. a. wieder 
in Frankreich war, um dort auf's Neue Kriegsvolker fur den danischen 
Konig anzuwerben.

Schlimmer erging es einem von den danischen Soldaten in der 
S tad t B urg verhafteten Fremdlinge, der sich durch ein auffallendes Ge- 
bahren in den Verdacht eines kaiserlichen Spions gebracht hatte. An 
Bord der koniglichen Flotte befordert, erklarte er auf Befragen, dah er 
Josias von Qualen heihe, fruher Rathsherr in Oldenburg und Verwalter 
auf Koselau gewesen sei und jetzt in Lubeck wohne. Augenblicklich wollte 
er sich nach seiner Aussage bei seinem Schwager, dem Besitzer von 
Flugge, zum Besuche aufhalten. Christian IV . schenkte seinen Morten 
keinen Glauben und lieh ihn nach verdachtigen Papieren durchsuchen; 
dabei stellte es sich heraus, dah der vermeintliche Spion in dem Besitze 
von selbstverfertigten schriftlichen Aufzeichnungen uber die Ankunft und 
S ta rte  der koniglichen Flottenescadre war. Daruber auf das Hochste 
emport, herrschte der erregte Konig den Unglucklichen mit den Morten 
an: „Jch will Dich lehren Avisen schreiben!" und befahl, ihn sofort im 
Schiffe aufzuhangen, was auch geschah.

Die danische Unternehmung gegen Fehmarn hatte den Erfolg, dah 
die kaiserlichen Feldherren die beabsichtigte Landung auf den danischen 
Jnseln ganzlich aufgaben; ihre bei Fehmarn versammelten Schiffe und 
Boote, 80 an der Zahl, waren auch in die Hande des danischen Konigs 
gefallen, und so war ihnen jede Moglichkeit benommen, ihren P la n  zur 
Ausfuhrung zu bringen.

Der Konig Christian IV . begnugte sich mit der Einnahme der 
Jnsel Fehmarn nicht. Nachdem er mit seiner Flotte von dort aus einen 
Vorstoh gegen Eckernforde versucht und daselbst 300 feindliche Soldaten
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zu Kriegsgefangenen gemacht hatte, unternahm er einen Angrib auf Kiel. 
Diese letztere Unternehmung verursachte dem Korrige schwere Verluste 
und verlief bei der Stcirke der feindlichen Stellung ganzlich resultatlos.

Von Kiel aus kehrte der Konig mit seiner Flotte nach Fehmarn 
zuruck, um seine dortigen Vortheile weiter auszunutzen und die daselbst 
eingenommene Stellung mehr und mehr zu befestigen. Am 12., 17. und 
18. April war er mit seinen Schiffen im Fehmarnsund, wie mehrere 
daselbst abgelassene Briefe des Konigs beweisen. Auch damals noch befand 
er sich am Bord des Admiralschiffes „de Hummer" und leitete personlich 
alle Unternehmungen der Flotte.

Um auch in Wagrien festen Futz fassen zu konnen, landete er bei 
Grohenbrode 1000 Krieger, welche den Auftrag erhielten, in der Nahe 
des Dorfes eine Verschanznng aufzuwerfen, die der Konig dann spater 
zu einem befestigten Lager umzugestalten hoffte, wozu ihm die ganze 
Lage der Oertlichkeit besonders geeignet erschien. Im  Beisein des eng- 
lischen Obersten Monroe betrat er den holsteinischen Boden und beauf- 
sichtigte selbst die Arbeiten seiner Manrrschaften. Ehe und bevor aber 
noch das schwierige Werk zur Halfte gediehen war, erschienen die Kaiser- 
lichen mit Uebermacht vor den danischen Mallen und versuchten einen 
Angriff auf die unfertigen Befestigungen des Konigs. Bei dieser Ge- 
legenheit gerieth Christian IV . in Lebensgefahr, und nur unter grohen 
Anstrengungen gelang es ihm, die gefahrdete Schanze zu verlassen und 
sein Admiralschiff zu erreichen. Hatten nicht zwei deutsche Compagnien 
aus des Konigs Heer rechtzeitig einige zu der Schanze fuhrende enge 
Wege besetzt und dieselben mit heroischer Tapferkeit gegen die an- 
drangenden Feinde vertheidigt: der Konig ware in die Hande seiner 
Gegner gefallen. Erst am Tage nach dem Angrifse der Kaiserlichen 
konnte der vorerwahnte englische Oberst Monroe aus die danische Flotte 
zuruckkehren.

Gleichwohl maren die Kaiserlichen vorerst nicht im Stande, der 
danischen Befestigung Herr zu werden und die Gegner vom holsteinischen 
Boden zu vertreiben; erst gegen Ende des M onats April wurde die 
seitens des Konigs errichtete Schanze von den Kaiserlichen mit sturmender
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Hånd erobert, wobei zwei danische Compagnien ganzlich aufgerieben 
wurden. D er Oberst Wengeler und der Hauptm ann Creutz hielten in 
der Folge die fragliche Schanze besetzt, die freilich spater von den Danen 
zuruckerobert w ard , aber noch spater von Neuem in die Hande der 
Kaiserlichen fiel, die sie dann bis zum Friedensschlusse im Besitze hatten.

Schon wahrend der letzten Vorgange w ar der Konig nach Kopen- 
hagen zuruckgekehrt, einer Abtheilung seiner Flotte die Vertheidigung 
der Jnsel Fehm arn uberlassend. Z u  einem ferneren Angriffskriege mochte 
er sich bei der Starke der feindlichen Heere und Stellungen zu schwach 
fuhlen; w ar er doch schon genothigt, alle Anstrengungen aufzubieten, um 
nur die von ihm eroberte Jnsel Fehm arn vor einer neuen feindlichen 
Invasion  zu bewahren.

Die Stellung des Bischofs und Herzogs Johann Friedrich, dem 
die Jnsel Fehmarn bekanntlich seit 1606 mit anderen Gebietstheilen 
ubertragen worden war, zu dem Konige Christian IV . wurde durch das 
freundschaftliche Verhaltnih des Herzogs Friedrich III. von Schleswig- 
Holstein-Gottorf zu den kaiserlichen Feldherren Tilly und Wallenstein 
sehr getrubt. Der Konig setzte den Bischof aus dem Besitze der Jnsel 
und uberhaufte ihn mit Beschuldigungen, dah er seine Lehnspflicht ver- 
saumt und sich zu den Widersachern des Konigs geschlagen håbe.

D as J a h r  1629 brachte endlich den langersehnten Frieden, der am 
12. M ai 1629 zu Lubeck abgeschlossen wurde. I n  den damals ge- 
troffenen Abmachungen verpflichtete sich der Konig, die Jnsel Fehmarn 
mit allen Geschutzen zu raumen, die dort stationirten danischen Truppen 
in guter Ordnung wegzufuhren und das Land dem furstlichen Hause 
Schleswig-Holstein-Gottorf zuruckzugeben; er kam aber diesem Versprechen 
nicht nach, sondern bestatigte vielmehr noch am 8. August 1629 die 
Privilegien der Landschaft Fehmarn. Erst 1634, nachdem der Herzog
und Bischof Johann Friedrich, dem man die Jnsel Fehmarn zur Nutz-

»

nietzung ubergeben hatte, gestorben war, erfolgte die vereinbarte Raumung 
Fehm arns, das jetzt an den herzoglichen Antheil zurucksiel.

Nach dem Friedensschlusse zu Lubeck erfolgte endlich der Abzug der



kaiserlichen Kriegsvolker; aber schrecklich war ganz Schleswig-Holstein 
ringsum verwustet von den wilden Horden Tillys und Wallensteins; 
dabei zeigte sich uberall im Volke eine grotze Sittenverderbnih, ein Geist 
der Zugellosigkeit und der Unordnung. Auch hatte der Krieg die Pest 
im Gefolge, die in S tad t und Land viele Opfer forderte. Ende M ai 
und Anfang Ju n i des Jah res 1629 hielt diese furchtbare Seuche ihren 
Einzug auf Fehmarn und wuthete dort gegen 19 Wochen (28. M ai bis 
18. Octbr.) Die Pest war zugleich mit der Ruhr verbunden. I n  Burg 
starben 594, im Osterkirchspiel 52 Menschen an der Pest. Unter den 
Gestorbenen in Burg maren auch die drei dortigen Geistlichen: Haupt- 
pastor N . Abraham Gibelius, Archidiakonus Henricus M asius (f 3. S ep
tember 1629) und Diakonus Christian M arquardus. Der Burgermeister 
und Stadtsecretair David Gloxinus in Burg verlor durch die Pest seine 
Gemahlin Telschen Pechlin, die Tochter des Burger Rathsverwaudten 
Peter Pechlin, und vier Kinder. I n  Burg und im Osterkirchspiel starben 
an der B lutruhr und an den Folgen der Pest 49 Personen. Auch 
Heiligenhafen muhte in der Pestzeit schwer buhen; hier findet man unter 
den an der Pest verstorbenen Einwohnern den Hauptpastor Georg 
Rauert, den Diakonus Georg Sesemann und den Stadtsecretair Sim on 
Crusius. Allenthalben in Schleswig-Holstein muhten die Kirchhofe er- 
weitert werden, um nur die Zahl der Todten aufnehmen zu konneu. 
Viele Gestorbene wurden ohne S ang  und Klang zur Nachtzeit in 
offentlichen Gruben verscharrt; fur Beerdigungen wareu keine Trager und 
kein Gefolge mehr aufzutreiben. Am 28. Ju n i 1629 nahm die sog. 
Burgercompagnie in Burg eine Bestimmung in ihr S ta tu t auf, nach 
welcher sedes Mitglied dieser Vereinigung wahrend der Pestzeit gehalten 
sein sollte, bei den Leichenbegangnissen der Compaguiebruder und ihrer 
nachsten Angehorigen zugegen zu sein. Die Mitglieder leisteten aber 
dieser Abmachung, wahrscheinlich aus Furcht vor Ansteckung, nicht Folge; 
denn es wird berichtet, dah die Compagniebruder P a u l Rieke und Jakob 
Wessel wegen ihres Ungehorsams („so fik in dise pest tydt nicht inge- 
stellet") in Briiche genommen werden muhten. Die Furcht vor An
steckung war damals allenthalben sehr groh.



Von dem Prediger Gerhard Wordinghusen in Kampen bei Rends- 
burg wird gemeldet, dah er sich ganz isolirte und mit seiner Familie 
in der dortigen Kirche wohnte, wo er am 22. J u li  1629 verstarb. 
Wahrend der Pestzeit zeigte sich auch eine Theuerung, wie man sie seit 
Menschengedenken nicht erlebt hatte: die Tvnne Weizen kostete 19, die 
Tonne Roggen 20 Mk.

Unter der Regierung des Herzogs Johann Friedrich war Egidius 
von der Lancken Amtmann auf Fehmarn, der aber schon 1615 auf 
Cismar wohnte. Von 1622 an hatte Fehmarn keinen eigenen Amtmann 
mehr; die Befugnisse eines fehmarnschen Amtmannes waren vielmehr 
den seit 1558 verordneten dortigen Landvogten, die sich spater zunachst 
ohne Genehmigung der Oberbehorden den Amtmanns titel beilegten, 
ubertragen worden, wahrend der jeweilige Amtmann auf Cismar die 
Oberinspection uber Fehmarn ausubte. D as den fehmarnschen Amtmannern 
bisher zur Wohnung dienende Schloh Glambek war auch wohl kaum 
bewohnbar mehr, denn schon 1590 berichtet Heinrich Rantzau, dah von 
dem einst sehr festen Schlosse nur Mauerreste ubrig seien. —  M it dem 
Tode des Herzogs Johann Friedrich ging der Besitz der Jnsel Fehmarn 
an den Herzog Friedrich III. von Schleswig-Holstein-Gottorf uber, der 
sich die Lehnsrechte uber dieses Land schon 1623 ausdrucklich reser- 
virt hatte.

D as J a h r  1637 zeichnete sich durch eine auhergewohnliche Kalte 
au s; man hatte etwa drei Monate hindurch anhaltendes Frostwetter, 
und ein groher Theil der Ostsee war mit einer festen Eisdecke belegt. 
Als der danische Konig Christian IV . damals einige Wochen in Christians- 
priis (Friedrichsort) verweilte, erhielt er den Besuch des spateren S tatt- 
halters Christian Rantzau. Wahrend Rantzau mit dem Konige verhandelte, 
wurden die Pferde seines sechsspannigen Fuhrwerks, welches vor der 
koniglichen Wohnung hielt, scheu und rasten mit dem Gefahrt auf das 
E is der Ostsee hinaus. Ohne Unfall gelangten die wild gewordenen 
Thiere mit dem Wagen uber die Eisflache nach Fehmarn, wo man sie 
endlich anhielt. —

Der danische Konig Christian IV ., eifersuchtig auf den Kriegs-



ruhm Schwedens, hatte schon seit tangerer Zeit die Fortschritte der 
schwedischen Heerfuhrer in Deutschland mit Mihfallen betrachtet und sich 
wiederholt der schwedischen Krone gegenuber feindlich gezeigt. D a verlieh 
der schwedische Generalissimus Leonhard Torstenson plotzlich mit seiner 
sieggewohnten Armee die osterreichischen Provinzen Mahren und Schlesien 
und wendete sich nordwarts, um einen Einfall in die danischen Erblande 
zu versuchen.

Ohne vorherige Kriegserklarung uberschritt der schwedische Fuhrer 
am 11. December 1643 die holsteinische Grenze und begann die Feind- 
seligkeiten, ehe und bevor die Kunde von seinem kriegerischen Vorhaben 
allgemein bekannt geworden war. Durch keine Gegenwehr aufgehalten, 
uberschwemmte das feindliche Heer die seit 15 Jahren vom Krieg ver- 
schont gebliebenen schleswig-holsteinischen Gane, und nur die stiirmische 
Jahreszeit verhinderte den kuhnen Torstenson, den Krieg iiber die Bette 
nach Fuhnen und Seeland zu walzen.

Der Herzog Friedrich III . von Schleswig-Holstein-Gottorf trennte 
wiederum seine Sache von der des Konigs und verstandigte sich am 
5. Jan u ar 1644 mit dem feindlichen General, konnte aber gleichwohl 
eine Verheerung seiner Lander nicht verhindern, um so weniger, da auch 
Christian IV ., der sich ganz auf den Seekrieg beschranken muhte, anfing, 
das Gebiet des treubruchigen Herzogs feindlich zu behandeln.

Die schwedische Flotte ankerte damals vor Daleroe, von wo sie 
am 1. Ju n i s .u. unter Segel ging, um die danischen Jnseln anzugreifen. 
Gegen Ende des M onats zeigte sich das schwedische Geschwader bei 
Christianspriis und erwartete hier die Ankunft einer von hollandischen 
Privatleuten ausgerusteten Hulfsflotte, mit dercn Beistand man einen 
Hauptschlag gegen den Danenkonig auszufuhren gedachte. Der Admiral 
Claus Flemming berieth deshalb mit Torstenson die militarischen Vor- 
kehrungen, die ein derartiges Unternehmen erheischte. Unterdessen war 
Christian IV . nicht miMg gewesen; seine Flotte lag segelfertig vor 
Kopenhagen; aber noch galt es, das Landheer zu verstarken. Der Zu- 
zug aus Deutschland zu den koniglichen Werbeplatzen wurde aber durch



die Schweden, welche Holstein besetzt hielten, gehemmt. Um dieses zu 
verhindern, bestimmte Christian, dah die noch in den Hånden der Danen 
befindliche herzogliche Jnsel Fehmarn der Sammelplatz der deutschen 
Hnlfsvolker sein solle; von hier aus sollten dieselben dann zur See nach 
Danemark geschafft werden. Dieser sorgfaltig erwogene P lan  wurde 
aber durch den wachsamen Torstenson vereitelt. Kaum hatte derselbe 
die Absicht der Danen erfahren, so beschloh er die Eroberung Fehmarns. 
Ein aus Torstensonschen Volkern bestehendes Corps unter dem General
major M ortaigne bestieg die vor Christianspriis ankernde schwedische 
Flotte und ging nach Fehmarn in See.

Es war am Peter-Pauls-Tage (29. Juni) 1644, des Nachts um 
1 Uhr, als die fehmarnschen Strandwachen*) die Ankunft des feindlichen 
Geschwaders signalisirten; der kommende Morgen zeigte dasselbe mit 55 
Seglern aus der Hohe zwischen Westermarkelsdorf und Wenkendorf. Um 
8 Uhr des M orgens erschienen die ersten Orlogschiffe bei Puttgarden, 
eine Stunde spater ankerte die ganze Schwedenflotte vor der sog. Olde- 
borg, zwischen Puttgarden und Preesen, und begann mit der Ausschiffung 
der Landungstruppen. Jetzt wurde es den am Strande versammelten 
Fehmaranern klar, dah die Schweden einen Angriff aus Fehmarn 
planten.

D a die Kunde von dem kriegerischen Vorhaben der Schweden bereits 
vor Ankunft derselben nach Fehmarn gedrungen war, so war man dort 
nicht ganz unvorbereitet. Die ganze Jnselbevolkerung war in Be- 
wegung, selbst 70jahrige Greise hatten in die Reihen der Kampfer ein- 
treten mussen; auherdem waren reichlich 400 danische Soldlinge bereit, 
das Bauernheer mit Erfolg zu unterstutzen. Bei Annaherung des Feindes 
hatten die Kirchenglocken alle waffenfahigen Fehmaraner zum Kampfe 
gerufen. Alle waren erschienen, denn im Falle des Ausbleibens war 
mit Einziehen der Guter gedroht worden; so hatte man es in den 
Kirchen des Landes publicirt. Ein Zeitgenosse**) schreibt: „S ie  haben

*) Nach der Dankwerth'schen Karte waren bei Westermarkelsdorf und Bojen- 
dorf Wachthauser angelegt worden.

**) Vergl. Nordalb. Studien, Band IV ., S .  91— 94.

r,



von allen Kanzeln kundigen kassen, keiner bei Verlust aller seiner Guter 
zu Hause zu bleiben, jung vnd alt, vnd weh Standes er auch were, 
massen denn auch viele Leute, so uber vnd bei die 70 Jah re  alt gewesen 
vnd nicht lansen konnten, am S trande todt gefunden wurden."

Die Schweden suchten zunachst mit Hulfe ihrer schweren Schifss- 
geschutze die am Strande versammelten Volkshaufen zu zerstreuen; sie 
schleuderten deshalb 390 Geschosse an den S tran d , die indessen den 
Fehmaranern nur einen geringen Schaden zufugten. Die Kanonade war 
eine so schreckliche, dah, wie berichtet wird, „einem die Haare zu Berge 
stehen mussen." D arauf begannen die Landungstruppen den Angrisf. 
Leider konnte das Aufgebot des Westerkirchspiels nicht rechtzeitig die 
Wahlstatt erreichen; bei dessen Ankunft war das blutige Werk bereits 
gethan: zahlreiche Fehmaraner lagen todt und verwundet auf dem Kampf- 
platze. D as Verhalten des fehmarnschen Landvogts wahrend des Schar- 
mutzels bleibt zweifelhaft. Nach der noch in den Hånden vieler Fehmaraner 
vorhandenen Verlustliste soll er ebenfalls den Tod von Feindeshand 
empfangen haben; nach dem glaubwurdigen Berichte des gottorfischen 
Beamten Conrad Schmalfeldt aber, der selbst bei dem Angrisfe zugegen 
war, verdient das Verhalten des Landvogts wahrend des Kampfes den 
scharfsten Tadel.

Schmalfeldt schreibt-: „Der Landvoigt ist mit seinen Saufbrudern 
eine Ursach alles vnsers Unglucks, vnd fast im halben J a h r  nicht nuchtern, 
auch den Abend als das Land erobert vnd er vom Land gezogen, so 
voll gewesen, dah ihm der Branntwein als klar Masser aus dem Halse
gelaufen------ -------- auch wie er billig in der Zeit accordiren sollen,
im Kruge gesessen vnd gesagt, es waren nur alte Weiber in den Schisfen, 
vnd daher den gemeinen Pobel angereitzet, auch uberdies noch im wehren- 
den Scharmutzel im Felde gelegen vnd geschlafen."

Nach Einnahme der Jnsel floh der Landvogt uber den Fehmarn- 
sund, wurde aber zu Grohenbrode ergriffen und nach P riiso rt gebracht. 
Zwischen 6 und 7 Uhr des Nachmittags betrat das schwedische Fuhvolk 
zuerst den fehmarnschen Boden und vertrieb die letzten fehmarnschen
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Kampfer. Der Anbruch der Nacht verhinderte die geplante Ausschiffung 
der schwedischen Reiterei, die vor Begierde brannte, die schweren Verluste 
des eigenen Fuhvolks zu rachen. S o  wurde ein Blutbad an den wehr- 
losen Jnsulanern vermieden.

Noch an demselben Abend gingen die Prediger der Jnsel an Bord 
der Flotte und legten Furbitte fur die uberlebenden Fehmaraner ein; 
trotzdem wurde die ganze Landschaft ausgeplundert. 400 dLnische S o l
daten geriethen in die Gefangenschaft der Schweden. Die Todten muhten 
grohtentheils im Felde und dort, wo sie erfchlagen wurden*), begraben 
werden; wegen der heihen Witterung konnte man sie nicht erst nach den 
Kirchhofen schaffen.

Die Namen der gefallenen Fehmaraner lauten nach einem noch 
jetzt erhaltenen Verzeichnih wie solgt: A n s  B u r g :  David Uckermann 
(Biirgermeister**), Dreves Sievert, Peter Kruse, Hans Kreger, Hans 
Techel, Johann Frauen, Hinrich Niemann, Thomas Detlef, Jurgen 
Tucke, Dreves Janke, David Wilder, Jakob Tuven, Jurgen Mackeprang, - 
Hinrich Huhn, Drutke Hannes, Setje Doos, Timm Schmack, Asmus 
Busch. A n s  G a h l e n d o r f :  Hans Husfeld, Frenz Votz, Peter M aas, 
Otto Rieke, Jochim Plate. A n s  N i end  o r s: Jakob Scheel, Hans 
Kitsch, Peter Kitsch, Johann Ehler, Jurgen Voh. A u s  V i t z d o r f :  
Peter Goede, Hans Wulf, Claus Heide, Jochim Goede, Hans Bauloff. 
A u s  S t a b e r d o r f :  Tewes Rawert ist bei seiner Fahne geblieben.
A u s  P r e e s e n :  Tonnis Rawert, P au l Heldt, Hinrich Tesche, Jurgen 
Frahm , M artin  Timm. A u s  B a n n e s d o r f :  Asmus Unbehauen***),

*) I m  Jahre 1835 entdeckte man bei der Herstellung eines Fahrweges von 
der Marienleuchte nach dem Strande drei menschliche Skelette; ebenfalls wurden im  
Jahre 1884 in unmittelbarer Nahe des Dorfes Puttgarden an einer abschussigen 
Stelle des Ufers zahlreiche menschliche Gebeine aufgefunden.

**) I n  dem Rechnungsbuche des Heiligen-Geist-Hauses in Burg sindet sich der 
Name eines David Uckermann in den Abrechnungen aus den Jahren 1629, 1643, 
1644, 1645 und 1646. Ein David Uckermann war auch im Jahre 1629 Mitglred 
der Seglercompagnie in Burg.

***) Nach einer Aufzeichnung im Kirchenbuche der Gemeinde Bannesdorf vom 
22. Novbr. 1680 ist „ S . Atzmutz Unbehauen 1644 bei der Schweden Ankunft
zn Masser nebst vilen anderen erschossen und in der eile aufm Kirchhofe begraben 
worden.



Peter Michelsen. A u s  C l a u s d o r f :  Hinrich M aas. A u s  T o d e n -  
d o r f :  Claus Serck. A u s  P u t t g a r d e n :  Jochim R ahlf, Tetje
Harders. A u s  B l i e s c h e n d o r f :  M artin  Wiepert. A u s  S t r u k -  
k a mp :  Michel Michelsen, Tewes Rickert, Hinrich Wiepert. A u s  
W u l f e n :  Claus Grasche, H ans Rasche. A u s  A v e n d o r f :  Jurgen 
Bringer (Lalldvoigt), Daniel Mackeprang. A u s  Teschend o r f : M artin  
Scheel, Ties Kruse, Hans Reese, Claus Wiepert. A u s N e u j e l l i n g s -  
d o r f :  Hans Mackeprang, Jurgen Mackeprang, M arentia oder Emarentz 
Tidemanns*). A u s  Le mk e n h a f e n :  H ans Kruse. A u s  A l t j e l l i n g s -  
d o r f :  Hans Ehler, Hans Kahl. A u s  S a r t j e n d o r f :  Jurgen Wohler, 
Tewes Rieke. A u s  L a n d k i r c h e n :  M artin  Ropke, Jasper Kruse, 
Claus Hammer. A u s  B i s d o r f :  Jurgen  W itte, Jasp er M aas.
A u s  V a d e r s d o r f :  Franz B lim er, der Name einer Person fehlt. 
A u s  G a m m e n d o r f :  Hinrich M arquardt. A u s  W e n k e n d o r f :
Franz Ryen, Claus Reimer. Bei Westermarkelsdorf und Wenkendorf 
sollen zwei Personen durch schwedische Geschosse getodtet worden sein; 
eine Leiche, namlich die des Claus M aas aus Bannesdorf, ist aber nur 
aufgefunden worden.

Nach erzwungener Landung betrat der schwedische Generalmajor 
Mortaigne die Jnsel und verlangte eine Kriegssteuer von 20 000 R thlrn., 
in vier Wochen zahlbar, jede Woche 5000 R th lr . ; auherdem eine Korn- 
liefernng von 1000 Tonnen Weizen. Alle aus Fehmarn angelegten 
Verschanzungen wurden durch die Schweden zerstort. Die Mnhlen blieben 
unbeschadigt, weil der schwedische Befehlshaber dem Herzoge das M att- 
geld erhalten wollte. Acht vornehme Fehmaraner wurden als Geiseln 
fur die geforderte, aber nicht sofort gezahlte Kriegssteuer aus die schwedische 
Flotte gefuhrt.

Generalmajor M ortaigne wohnte bei dem gottorfischen Beamten 
Conrad Schmalfeldt, dem wir manche schatzenswerthe Nachrichten uber 
den Aufenthalt der Schweden aus Fehmarn verdanken, und der selbst 
unter der schwedischen Plunderung zu leiden hatte; sein Bericht meldet

*) Marentia Tidemanns soll, wie eine Sage erzahlt, damals Fahnentcagerin 
gewesen sein.



daruber: „E s seint auch die Reuter im Abzuge, wie sie vermeinet, der 
Generalmajor wollte die Nacht vber den Sund, selbige Nacht in mein Hans 
gekommen, mich zu zweien verschiedenen M alen im Finstern in das offene 
Feld gefuhrt, mit Pistolen vnd Degens also geengstiget, ihnen 100 Rthlr. 
zu geben, dah es Gott erbarmen mag. Wie sie dann auch etwas Geld be
kommen vnd mein Hans ziemlich gepliindert, meine Pferde auch mitge- 
nommen, datz ich also meinen erlittenen Schaden auf 300 R thlr. schetze. 
Als aber der Herr Generalmajor des andern M orgens wieder zu mir 
gekommen, hat er gewaltig darnach kundschaften lassen, vnd hette ich sie 
nahmkundig machen wollen, hette er mit selbigen wohl einen kurzen 
Procetz gespielet."

Wahrend dieser Begebenheiten war die danische Flotte von Kopen- 
hagen ausgelaufen, um die Schweden anzugreifen. Am 1. J u li  erschien 
Christian IV . mit seinen Schiffen bei Fehm arn, demzufolge der 
schwedische General diese Jnsel raumte und sich an Bord der Flotte zum 
Admiral Flemming begab, nachdem er vorher den Fehmaranern 809 
Pferde hatte wegfuhren lassen*).

Am 6. J u l i  war kein feindlicher S oldat mehr auf Fehmarn. 
Aber schon am 1. J u li  waren die beiderseitigen Flotten in der Nahe 
der Jnsel Fehmarn an einander gerathen und hatten das Gluck der 
Waffen versucht.

Die danische Flotte bestand damals aus neun Schiffen ersten und 
zwanzig Schiffen zweiten Ranges; auherdem aus zehn Fregatten und 
Galeeren. Dreimal schien die Schlacht beendet, und dreimal wurde sie 
erneuert, beim vierten Angriffe zogen sich die Schweden zuruck; sie 
waren, wenn sie auch kein Schiff verloren hatten, auher Stande, den 
Kamps fortzusetzen. Der Konig, welcher mit seinem Admiralschiff „Drei- 
faltigkeit" die Schlacht eroffnete, stand wahrend des Kampfes im starksten 
Feuer. Dabei trug es sich zu, dah ihm durch einen von einer schwedischen 
Vollkugel losgerissenen Holzsplitter ein Auge und mehrere Zahne aus-

. *) D ie Stadt Burg lieferte 118, das combinirte Norder- und Osterkirchspiel 
226, das mittclste Kirchspiel 331 und das Westerkirchspiel 134 Pferde an die 
Feinde aus.



gestotzen wurden. Als er bewuhtlos niedersank, brachen seine umstehenden 
Matrosen in lautes Wehklagen aus; bald jedoch kam der Konig wieder 
zu sich und ries seinen bekummerten Kriegern zu: „Erschrecket nicht!
Gott hat mein Leben erhalten; dazu hat er mir Starke und M uth 
geschenkt, meinem Volke zu dienen, so lange ein jeder Unterthan seine 
Pflicht thut." Damit ergriff er sein Schwert, nahm seine vorige Stellung 
wieder ein und setzte die Schlacht mit verbundenem Haupte fort, bis der 
Feind endlich sein Heil in der Flucht suchen muhte. An der Seite des 
Konigs wurden zwei Bruder des beruhmten Corfitz Ulfeld durch eine
schwedische Kanonenkugel getodtet.

Nach beendeter Schlacht erfuhr der Konig, dah das feindliche Ge- 
schwader bei Christianspriis vor Anker gegangen sei; sogleich brach er 
dorthin aus, um die Schweden einzuschliehen und zu vernichten. Unter 
ihm kommandirte sein Admiral Peter Galte. Zugleich lieh Christian IV . 
2000 M ann Landungstruppen von Fuhnen und Laaland zu Schiff nach 
Biilk bringen, wo er eine machtige Schanze aufgeworfen hatte, von 
deren Mallen man die schwedische Flotte erfolgreich zu beschiehen hoffte.

Als Torstenson das Treiben der Danen bei Christianspriis erfuhr, 
zog er in Eilmarschen herbei, sturmte die danischen Malle und lieh in 
der Hitze des Gefechtes einen grofien Theil der tapferen Besatzung nieder- 
hauen. Christian IV . eilte jetzt mit einem Theile seiner Flotte nach 
Schonen, wo der schwedische General Gustav Horn bedeutende Erfolge 
zu verzeichnen hatte, und lieh seinen Admiral Peter Galte vor Christians
priis zuruck, um das schwedische Geschwader zu blockiren und zu beschiehen. 
Dieser Admiral lieh sich jedoch durch geschickt angelegte Manover der 
Feinde tauschen, welche nichts Eiligeres zu thun hatten, als zum grohen 
Leidwesen der Danen im Dunkel der Nacht die offene See zu gewinnen. 
Peter Galte buhte freilich seine geringe Vorsicht mit dem Tode aus dem 
Schafott, aber Konig Christian IV . hatte sein Hauptziel, die Wieder- 
herstellung der danischen Seeherrschaft in der Ostsee, erreicht. Wenn 
auch sein Unteradmiral P ro s  M undt am 13. October 1644 mit einer 
danischen Abtheilung zwischen Laaland und Fehmarn durch die schwedische 
Flotte —  42 schwedische Schiffe kampften gegen 17 danische Schiffe —



arge Verluste erlitt, so konnte doch das danische Uebergewicht zur See 
nicht mehr wesentlich erschuttert werden.

Wahrend dieser Vorkommnisse hatten die Danen die von den 
Schweden geraumte Jnsel Fehmarn von Nenem besetzt und von hier aus 
dem in Holstein stehenden Feinde manchen Schaden zugefugt. S o  ging 
der aus Fehmarn stationirte danische Rittmeister Voigt uber den Fehmarn- 
sund, machte mit seinen kuhnen Reitern einen Streifzug gegen Heiligen- 
hasen, nahm die S tad t ein und hånste dort arg. Der Burgermeister 
wurde mit Prugeln und der Rathsverwandte Claus Kock mit Todtschiehen 
bedroht. Kisten und Kasten wurden zerschlagen, Betten geraubt und 
vielen Einwohnern die besten Habseligkeiten entfuhrt. Voigt lieh mehrere 
entwendete Pferde und zahlreiche ondere Bente von Heiligenhafen nach 
Fehmarn schaffen und kehrte selbst mit vier gefangenen schwedischen 
Soldaten nach dieser Jnsel zuruck. Diese und ondere kleine fur Dane
mark vortheilhafte Plankeleien waren aber nicht im S tande, aus das 
Endresultat des ganzen Krieges irgend einen entscheidenden Einfluh 
auszuuben.

Z ur Unterstutzung des Danenkonigs sandte der deutsche Kaiser 
seinen General G allas mit 14000 M ann nach dem Norden, damit er den 
schwedischen Generalissimus Torstenson mit Hulfe der Danen in Jutland 
einschliehe und fange. Am 29. J u li  1644 ruckte G allas in Holstein ein 
und sprach das stolze W ort: „Jch bin ausgezogen, einen Fuchs zu 
fangen." Seine Erfolge entsprachen aber den gehegten Erwartungen bei 
Weitem nicht. Im  September 1644 fuhrte in Torftensons Abwesenheit 
der General Helmut W rangel („der tolle Helm"), der Bruder des 
schwedischen General-Admirals Gustav W rangel, das Kommando des 
schwedischen Heeres. Helmut Wrangel hatte der in Schleswig-Holstein 
und Ju tland  stehenden schwedischen Armee eine Unterstutzung von 5000 
M ann zugefuhrt und Kiel, Hadersleben, Ribe und Randers erobert; 
auch Fehmarn siel unter Beihulfe des Admirals de Geer durch einen 
kuhnen Zug in die Hande des schwedischen Heeres. Die aus Fehmarn 
stehenden und in groher Bedrangnih schwebenden danischen Truppen 
(Fuhvylk und Dragoner) wurden von fehmarnschen Schiffern mit eigenex



Lebensgefahr in grohen Schuten nach den danischen Jnseln gebracht, 
bei welcher Gelegenheit feder Schiffer fur die zur Nachtzeit mitten durch 
die feindliche Flotte vollfuhrte Ueberfahrt seitens der Vertretung der 
Landschaft Fehmarn eine Vergutung von 80 Mk. erhielt.

Der Konig Christian IV . kam nach diesen schwedischen Erfolgen 
endlich zu der Einsicht, dah eine Vertreibung der Schweden aus Schleswig- 
Holstein und Jn tland  zu den Unmoglichkeiten gehore; er sah sich daher 
genothigt, am 13. August 1645 den fur Danemark nachtheiligen Frieden 
zu Bromsebro zu schliehen, in welchem Danemark gezwungen wurde, 
die Jnseln Gothland und Oesel, sowie die Provinzen Jam teland, Her- 
jedalen und Halland an Schweden abzutreten.

Wahrend der W irren des 30jahrigen Krieges stand an der Spitze 
der Verwaltung der S tad t Burg der ausgezeichnete Burgermeister David 
Gloxinus. Geboren am 8. Februar 1568 zu Arnswalde als Sohn 
des dortigen Superintendenten N . Balthasar Gloxinus, besuchte er das 
Gymnasium in Breslau und studirte dann in Wien. 1585 ging er nach 
Holland und wurde Rector der lateinischen Schule in Woirden. Als 
im Jahre  1593 der Stadtsecretair Sebastian Nitsch in Burg gestorben 
war, ernannte der Rath dieser S tad t ihn zum Secretair. 1608 wurde 
er Rathsverwandter und spater Burgermeister. E r starb am 9. Septbr. 
1646 in Lubeck, wohin er gereist w ar, um heilkraftige Bader aufzu- 
suchen, und wurde am 14. September 6. a. in der Kirche zu Burg 
—  dort wird noch jetzt sein Epitaphium gezeigt — begraben. Die ihm 
damals von dem Kircheninspector und Hauptpastor Andreas Zimmermann 
in Burg (1639—52) gehaltene Leichenpredigt wurde spater in Druck 
gegeben. Gloxinus war viermal verheirathet und hinterlieh den 
Kirchenbeamten in Burg ein Vermachtnih von 1500 Mk. Von seinen 
Sohnen wurde David Syndicus der Hansastadte und Burgermeister in 
Lubeck, Balthasar dagegen schleswig-holsteinischer Hofrath*). Neben

*) Ein Enkel des Balthasar Gloxinus war der Hofrath Balthasar Heldt, dessen 
Tochter mit dem Etatsrath Johann M artin Gossel aus Stubbe verheirathet war, 
welcher 1729 eine „Grundliche historische Nachricht von der in der Ostsee beleaenen 
schleswigschen Jnsei Fehinarn" verfahte. Vergleiche Danische Bibl-, Band IX ., 
S .  4 5 1 - 5 5 0 ,



David Gloxinus waren Hans Krumfuh (1626, 1628) und Claus Prieh 
(1638— 66)*) Burgermeister in Burg. —

Wie wir bereits erwahnt haben, hatte der 30jahrige Krieg eine 
grohe Sittenverwilderung im Gefolge; Strahenraub und Todtschlag kamen 
haufig vor, Schlagereien ereigneten sich auf Markten und Messen, sowie 
auf den festlichen Zusammenkunften der G ilden, Corporationen und 
Bruderschaften. D as Bier war bei solchen Gelegenheiten das gewohn- 
liche Getrank und wurde in groher Menge genossen. Bei Familien
festen, als Leichenschmausen, Hochzeiten und Kindtaufen, ging es stets 
lustig zu, Bier wurde reichlich verabreicht, und nicht eher ruhte man, 
bis man den Zapfen des Bierfasses vorzeigen konnte, ein sicherer Beweis 
dafur, dah das Fah seines Jnhaltes beraubt sei. Verschuttete ein Zecher 
mehr des edlen Nasses, als er mit seinem Fuhe bedecken konnte, so zahlte 
er Bruche, und diese Bruche bestand wieder in —  Bier. Die Burger- 
compagnie in B urg bestimmte daruber in ihrem S ta tu t:  „Item  were
idt ock sacke, dat ein broder effte suster beer uthgote im tornigen mode 
mehr denn he mit dem Fothe bedecken kann, desulve schall geven 1 T . 
beers sunder Gnade." Waren die Kopfe bei einem festlichen Gelage vom 
Biergenusse erhitzt, so wurden die mitgefuhrten „Pookmesser" gezogen, 
und dann kam es nicht felten zu blutigen Auftritten, die das Leben und 
die Gesundheit der Theilnehmer ernstlich gefahrdeten. Die Menschen 
zeigten damals die Heftigkeit ihrer Leidenschaften ofsentlicher, als in 
unserer jetzigen Zeit, die sicherlich nicht besser ist, aber mehr im Ver
borgenen sundigt.

Schon 1627 gebot Herzog Friedrich III . von Schleswig-Holstein- 
Gottorf den Gastwirthen, ihren Gasten alle Gewehre und Messer nach 
eingenommener Mahlzeit abzufordern und dieselben dann bis zum 
kommende« Morgen aufzuheben. Auf Fehmarn waren Todtschlage und 
Verwundungen bald nach Beendigung des 30jahrigen Krieges sehr haufig;

*) Claus Prieh wurde 1611 M itglied der Burgercompagnie. Eine Jnschrift 
an der Scheune des Compastorats in Burg tantet: „Zu Ehr und elicher Gedechtnus 
haben B . Claus P ries und dessen Hausfrau Agneta dieses Gebewde lånt Kirchenbuch 
lassen setzen. 1643." — D as Epitaphium des Claus Prieh besindet sich in
der Burger Kirche.



harunt erlietz Herzog Friedrich H l. im Jah re  1650 fur diese Jnfel eine 
besondere, die Bestrafung des Messerzuckens und des Verwundens be- 
treffende Verordnung, nach welcher jeder Fehmaraner, der ein Messer 
zog, vier R thlr. erlegen muhte; fur eine gestochene Wunde wurden 
30 Pfund bezahlt. Dieser herzoglichen Verordnung solgte 1665 eine 
weitere Verfugung, welche den Fehmaranern das Werfen und Schlagen 
mit zinnernen Kunnen strengstens untersagte.

Neben der allgemein verbreiteten Genuhsucht und Roheit zeigte 
sich, besonders bei dem weiblichen Geschlechte, unmittelbar vor und nach 
dem 30jahrigen Kriege eine ubermahige Ueppigkeit in der Kleidertracht; 
werthvolle Pelze und stattliche Kleider fand man damals sogar bei dem 
weniger beguterten Landmanne und Burger. Dieser Luxus veranlahte 
1665 die herzogliche Behorde im Einverstandnisse mit den Repræsentanten 
der Landschaft Fehmarn, gesetzliche Bestimmungen gegen das Dragen der 
kostbaren Trachten auf Fehmarn zu erlassen.

Der fehmarnsche Bauer aus der Zeit des 30jahrigen Krieges war 
des Schreibens nicht immer kundig; bei Unterzeichnung von Urkunden 
und sonstigen Schriftstucken bediente er sich daher der Hausmarke, die 
sowohl als Erkennungszeichen fur sammtliches Hans- und Ackergerath, 
somie auch als Handzeichen des Hausbesitzers Verwendung fand. Unter 
Urkunden sieht man die Hausmarke theils allein, theils neben dem Namen 
des Jnhabers. Im  ersteren Falle ist der Unterzeichner wohl meistens 
der Schreibkunst nicht machtig gewesen; im letzteren Falle dagegen diente 
die neben dem Namenszuge stehende Marke zur Bekraftigung der Unter- 
schrift und vertrat gleichsam die Stelle des Petschiers oder Siegels. 
W ir verweisen hier nur auf eine Bemerkung des gegen 250 Jahre alten 
Bannesdorfer Nachbarbuches (Dorfbeliebung), wo es wortlich hecht: „Zu 
Uhrkund dehen hat ein Jeder, der Schreiben kan, mit eigener Handt 
sein Nahmen vnd Markzeichen, der aber nicht gelernt zu schreiben, nur 
sein Markzeichen hergesetzet vnd vnterschrieben." —  „Unse gebruckliche 
Mark hefft wi hierunder gesettet" liest man haufig in alten Urkunden. 
Selbst noch am Schlusse des 17. und am Anfange des 18. Jahrhunderts 
gab es auf Fehmarn viele Landleute, die des Schreibens unkundig und



nicht emmal im Stande waren, ihren Namen zu Paprer zu bringen. 
D as manchem Namen aus dieser Zeit beigefugte „raaiirr x roxria" oder 
„M ein egen Handt" beweist diese Behauptung zur Genuge. —  Wie die 
Hansmarke so in vielen Fallen als Handzeichen des Hausbesitzers diente, 
so verwendete man sie andererseits auch in den fehmarnschen Bauern- 
wirthschaften als Erkennnngsmerkmal fur das gesammte landwirthschaft- 
liche Inventar. Ebenso war die obere Schwelle der H austhur, bezw. 
des grohen Scheunenthors, mit der Marke versehen; hier hatte sie meistens 
ihren Platz zwischen den eingemeihelten Namen des Hauseigenthumers 
und seiner Ehefrau. Auch die aus den schwungvoll gearbeiteten Dach- 
zinken der fehmarnschen Hauser angebrachten Windfliigel trugen haufig 
die Hansmarke. —

Die Unwissenheit des gemeinen M annes war um die Mitte des 
17. Jahrhunderts sehr groh, und der Aberglaube hatte seine Anhanger 
in allen Schichten der Bevolkerung. Als Beleg fur diese Thatsache 
wollen wir hier nur aus die widerlichen Hexenprocesse und Hexenver- 
brennungen hinweisen, die selbst noch den 30jahrigen Krieg uberdauert 
haben. —  1641 erschien eine Verfugung des Herzogs Friedrich III . gegen 
das „Zauber- und Hexenwesen." I n  dieser Verfugung wurde den Geist- 
lichen zur Pflicht gemacht, in ihren Predigten und im Beichtstuhle gegen 
den Hexenunfug zu eifern. Hexen und Wahrsager sollten mit Gefangnih, 
Landesverweisung und Kirchenbuhe bestraft werden. Ob auch Hexen- 
verbrennungen, wie sie anderwarts so haufig vorkamen, aus Fehmarn 
stattgehabt haben, daruber sind uns keinerlei sichere Nachrichten erhalten; 
trotzdem ist das Vorkommen derartiger Processe und Verbrennungen aus 
Fehmarn wohl nicht zu bezweifeln. Allein in der S tad t Heiligenhafen 
wurden in der Zeit von 1576— 1646 uber 20 Personen, die man der 
Zauberei beschuldigte, aus dem Scheiterhaufen lebendig verbrannt —  ein 
redendes Zeugnih dasur, dah durch die eingesuhrte Reformation nur 
wenig Aufklarung in die breiteren Schichten der Bevolkerung getragen
worden war.



K g  D m M M h  M eck ? )
(A n s dem  16. o d e r 17. J a h r h u n d e r t . )

---- »4W-----

M elodier A —  1. Zartlich und mit Heimweh.

V i  1 1 / 5 5 4 / 8 3 5 / 5 4 4 3 / 3 2 4 / 3 3 3 2 / 1 1 1 2 / 3 3 2 2 /  1 1 /

Ach W ulw e/) ach Wulwe, du liggst wol in dem Grunde,
To Avendorp, to Avendorp, da hebb'n se grote M unde?)
Ach Blieschendorp, ach Blieschendorp, da hefft se't schier vergeten,
To Strukamp, to Strukamp, da sund se wol geseteu.
Ach Alverdorp, ach Alverdorp, da fangen se vele Fische,
To Teschendorp, to Teschendorp, da dregen se's to Dische.
Ach Mummendorp, ach Mummendorp, da hebben se vel' grot Gose/) 
To Satjendorp, to Satjendorp, da drinkt se ut de Krose.
Ach Nie-Jellingsdorpo,) ach Nie-Jellingsdorp, da plogen se deep in de Erde, 
To Lemkenhaven, to Lemkenhaven, da fohren se blanke Swerde.

*) D as fehmarnsche Lied ist zuerst im holsteinischen Jdiotikon von Schutze 
(Band IV , 385—91) veroffentlicht worden, nachdem letzterer das Gedicht wahrend 
eines Aufenthaltes auf der Jnsel Fehmarn (vor 1830) nach alteren, dortvorhandenen 
Handschriften aufgezeichnet hatte. Professor Handelmann in Kiel bemerkt zu diesem 
Liede: „Wenn schon damals — als Schutze auf Fehmarn war — die Landesein- 
wohner den S in n  der einzelnen Strophen, die zum Theil auf lokale Eigenthumlich- 
keiten, zum Theil auch auf alte nachbarliche Neckereien und Anekdoten anspielen 
mogen, nicht immer mit Sicherheit zu entrathseln wutzten, so wird das jetzt noch 
viel weniger moglich sein." Der Verfasser des Liedes ist wahrscheinlich ein im 
Auslande ledender Fehmaraner; darauf scheinen auch der Schluh des Liedes und 
das jeder Strophe beigefugte: „Eia, maren wir wieder dal" hinzuweisen. — ^Schutze 
nennt dieses Dorf „Wulne." Nach dem Waldemarschen Ervbuche (1231) hietz das 
Dorf ehemals „Wolwe". Die Kinder auf Fehmarn singen: „Weiht Du auch, wo 
Wulfen liegt? Wulfen liegt im Grunde. Hubsche Madchen sind da nicht, Kerle wie 
die Hunde". )̂ Grote Munde —  Grohmauler, Grohpruhler. — )̂ Ein altes feh- 
marnsches Trinklied lautet: „Fief Giis in't Hawerstroh, de seeten un weeren froh. 
Da keem en Mann gegangen mit eener langen Stangen un deh so" : (Geste des 
Scheuchens). — *) B ei Neujellingsdorf soll der Boden sehr schwer sein.



Ach Old-Jellingsdorp, ach Old-Jellingsdorp, du liggst wol an dem W ege/) 
Op S u lt  bi O rt/)  op S u lt bi O rt, da sund de Kladdermagde.
Ach Piidsee/) ach Piidsee, da fangt se vele Butte,
To Flugge, to Flugge, da ward se ok wol nutte.
Ach Sulsdorp, ach Sulsdorp, du liggst wol in de R unde/)
To Gollendorp, to Gollendorp, da schient de leewe Sunne.
Ach Lemkeudorp, ach Lemkendorp, du liggst wol an dem R inge/)
To Petersdorp, to Petersdorp, hort man de Hamer klingen?)
Ach Kopendorp, ach Kopendorp, da sund de jungen Brude,
To Bojendorp, to Bojendorf, da wahnt de Havenlude.
Ach M ardelsdorp, ach M ardelsdorp, du liggst wol an dem Haven,
To Slagsdorp, to .S lagsdorp , da baden se sik in S taven?)
Ach Denschendorp, ach Denschendorp, da wahnt de riken Herren,
To Wenkendorp, to Wenkendorp, da rieden se hoge Peere.
Ach Gammendorp, ach Gammendorp, du liggst wol achter'm B arge/) 
To Vadersdorp, to Vadersdorp, da binden se grote Garve.
Ach Bisdorp, ach Bisdorp, du liggst wol an de Haide,
To Landeskrone, to Landeskrone, da hebben se knappe Weide?)
Ach Markelsdorp, ach Markelsdorp, da sund de Herren fieve,
To Hinrichsdorp, to Hinrichsdorp, da mogen se gerne kiven?o)

Ach Todendorp, ach Todendorp, da hebben se grime S tra ten /^)
To Putgarn , to Putgarn , da fiihren se blanke P laten .^)

Altjellingsdorf liegt an der Stratze von Burg nach Petersdorf, dem Haupt- 
verkehrswege der Jnsel. — Orth hietz 1513 Sulsburorde. Kladdermagde ^  Klatsch- 
magde. — Die sudlich von Piittsee in dieL?stsee hineinragendeLandzunge heihtDepen- 
husen; hier, wo die Schiffc haufig Winterlager hielten, lag fruher ein Hans. Jetzt wird 
in Piittsee keine Fischerei brtrieben. Schutze hat hier das Wort „Wunde", welches 
keinen S in n  giebt. Bei keinem fehmarnschen Dorfe tritt die kreisrunde wendische 
Antage so deutlich hervor, als eben bei Sulsdorf. — Vergl. S .  22. — Hier hat 
der Verfasser an das Hammerklingen der Schmiede gedacht. — Staven —  Stube. 
«)Gammendorf liegt „achter'm Barge" und soll deshalb nur felten Regen bekommen; 
ein fehmarnsches Sprichwort heiht daher: „He hollt still as Gott vor Gammendorp." 
") Der Kirchort Landkirchen oder Landeskrone hat keine eigene Gemarkung; darum 
ist die Weide dort knapp. — ") Kiven —  schimpfen, schelten. — ") Todendorf hat 
eine breite Dorfstratze. O  „Blanke Platen" sind wohl nicht, wie Schutze es will, „blanke, 
geglattete Schurzen", sondern vielmehr „blanke Waffen". Platemester —  Wasfen- 
meister. Bergl. den Vers uber Lemkenhafen.



Ach Preesen, ach Preesen, da bnwen se vele Hocken,
To Banstorp, to Banstorp, da luden se mit de Klocken?)
Ach Clasdorp, ach Clasdorp, du liggst wol an de Flethen/)
To Golendorp, to Goleudorp, da konnt se like scheten.
Ach Vizdorp, ach Vizdorp, du liggst wol an de Lopen,?
To Staverdorp, to Staverdorp, da hort man'n Kuckuck ropen?) 
Ach Meeschendorp, ach Meeschendorp, da is de Acker dure,
To Sarensdorp, to Sarensdorp, da liggt se bi dem Fure?)
Ach Niendorp, ach Niendorp, da sund de schonen Jungfruwen, 
Wohl zu der Burg, wohl zu der Burg, da laten se sik beschuweu. 
Ach Glambek, ach Glambek, du bust fast ehrenrike,
To Niendeep,? to Niendeep, da suht man Segel striken.
Ach Fehmarland, ach Fehmarland, ick segg di P r is  und Ehren; 
I n  alle Land, wo ik man kam, will ich din Loff vermehren.

9  Bannesdorf ist Kirchort; darum heiht es hier: „da luden se mit de
Klocken." — ?  I n  fast unmittelbarer Nahe des Dorfes Clausdorf liegt ein Wiesen- 
thal, das sich bis an die Ostsee erstreckr, und das fruher einen Hafen gebildet haben 
soll; an dem dieses Thal begrenzenden Abhange befand sich ehemals eine Halbrunde, 
die mit 5— 8 stufenformigen Absatzen (Treppenberg) versehen war. Nach einer von 
A. I .  Witt vertreteten Ansicht konnte dieser Ort einst zur Abhaltung von Volks- 
versammlungen gedient haben. — Hier sind wahrscheinlich die in der Bitzdorfec 
Gemarkung befindlichen Wassergraben gemeint. — H Der Kuckuck ist auf Fehmarn 
ein feltener V o g e l; haufiger mag er fruher im Staberholz und in den ehemaligen 
Staberdorfer Holzweiden vorgekommen seiu. — I n  der Nahe des Dorfes Sahrens- 
dorf hausten fruher die Unterirdischen und die fog. weihen Weiber, die zur Nachtzeit 
ungetaufte Kinder raubten oder auch gegen Wechseloalge vertauschteu. B ei unge- 
tauften Kindern hielt man daher dort sorgfaltig Wache, auch lietz man neben der 
Wiege bestandig ein Licht brennen; denn die bosen Wittfruen scheuen das Licht: 
ihre Thatigkeit gedeiht nur im Dunkel der Nacht. Jm  Hinblick auf diese Sage heiht 
es nun im fehmarnschen L iede: „da liggt (slapt) se bi dem Fure." — ?  Schiitze hat hier 
„Niendorp"; dann kame aber dieses Dorf zweimal vor. B ei Niendorf kann man 
auch die Schisfe nicht sehen. Es soll hier sicher „Niendeep" heitzen, wie auch P ro
fessor Handelmann richtig vermuthet. Vergl. Topographischer Volkshumor, S .  59.



(A us dem 17. J a h rh u n d e r t .)

Eine erschreckliche Wunder-Geschicht, vom Fontangie-Lamm, das 
auff Femern in Staven-Dorff, bey Claus P au l W itt, im 8. Mertz- 
M onat jetztlauffenden 1693sten Jah res gebohren, und was sich dabei so 
lang es gelebet, auch nach dem Tode zugetragen, ist im folgenden Liede 
auhfuhrlich zu sehen /  Im  T hon: Kompt her zu mir spricht Gottes /  
u. s. w. Wobey das wunderschone Buh-Lied: H E R R  ich håbe mitzge- 
handelt / und mich druckt /  u. s. w.

Gedruckt im 1693sten Jahre.
(Ein Holzschnitt zeigt das Fontangie-Lamm, welches aus dem Kopfe 

mit einem hohen blattartigen Gewachse geziert ist.)

1. Nun komm herbey ein jedermann / 
der horen und auch lesen kann / 
was dieses B la tt uns bringet;
Es scham sich weder F rau  noch M ann / 
zu horen dieses Munder an / 
weil es erschrecklich klinget.

9  Nach der Sauckeschen Chronik zuerst in den „Jtz. Nachr." (Jahrg. 70, 
Nr. 100) mitgetheilt von Professor D . Detlefsen-Gluckstadt. — Die Fontangie, welche 
ihren Namen von dem Frauiein von Fontange, einer Geliebten des Konigs 
Ludwig X IV . von Frankreich, erhielt. war ein hoher hauben- und thurmartiger Kopf- 
putz, der gegen Ende des 17. Jahrhunderts von Frankreich aus seinen Einzug in 
Deutschland hielt und hier bei dem weiblichen Geschlechte bald allgemein deliebt 
wurde. Alles Kampfen gegen diese Modethoryeit war vergeblich. Am 8. Marz 1693  
wurde nun in Staberdorf a. F . ein mihgestaltetes Lamm geworfen, das aus seinem 
Kopfe ein der Fontangie ahnliches krausrandiges Gewachs trug. Nach dem Glauben 
sener Zeit wollte Gott durch diese auffallende Mihgeburt andeuten, datz die Fontangen- 
mode wohl fur Thiere, nicht aber fur Menschen passend sei. D as vorstehende Gedicht, 
das vielleicht ehemals aus Jahrmarkten und Messen vertrieben wurde, verfolgte den 
Zweck, die Fontangie zu bekampfen. Ob der unbekannte Verfasser des Liedes einen 
Erfolg seiner Bemuhungen gesehen hat? — W ir wissen es nicht.



2. Eh ich noch zur Erzehlung schreit /  
ermahn ich euch ihr lieben Leut /  
dah ihr das Spotten lasset!
D as Munder das nun ist geschehn / 
laht Gott in seinem Zorn uns sehn / 
weil er die Hoffart hasset.

3. I n  Staven-Dorff im Feemer-Land /  
bei einem M ann der wird genannt /
Niclaus P au l W itt mit Namen /
ist im Mertz-Monat dieses J a h r  / 
gefallen in die Lammer Schaar /  
ein wunderbarer Saam en.

4. Der Leib ist recht und wohl gestalt /  
die Fuhe sind auch so zerspalt /
wie diese Thierlein Pflegen /
auch ihr Geburt zu bringen gantz /
das M aul / die Augen und der Schwantz /
konnten sich artig regen.

5. Allein /  der Kopff und zwar die S tirn  /  
hat ein Fontangie / wie F rau  und D irn /  
nunmehr zum Haupt-Schmuck traget /
M it Band und D ratt) hoch aufgefuhrt /  
von Fleisch und Haut grehlich formirt / 
mit Harlein uberleget.

6. Der M ann wollt es verstecken zwar / 
da es ans Taglicht kommen war / 
verscharrt es auch im Sande:
Kaum war ein Viertelstund dahin /
als ihm wurd bang Hertz M uth und S in n  / 
drumb grub ers auh dem Lande.

*) D ie Fontangie war auf einem Gestelle von Eisendraht aufgebaut, welches 
Wiedernm mit Bandern, Federn, Blismrn u. s. w. ganzlich verhullt war.



7. Vier Stunden waren kaum vorbey /
wie dih Lamm still /  gantz ohn Geschrey / 
sein Odem von sich bliesse.
Nach seinem Tod fullt man ihn auh / 
und zeigt ihm noch manch vornehm Hauh / 
wie es im Leben liesse.

8. S o lt dih seyn ungefehr geschehn / 
dah man ein solch Geburt gesehn / 
davon man nie gelesen?
Ach nein /  furwahr /  das glaubet nicht /  
ihr musset bald /  bald fur Gericht / 
drumb laht vom stoltzen wesen.

9. Der Priester W arnen und was mehr / 
die Zeichen an des Himmels-Heer / 
tonnen euch nicht ableiten /
von euren Stoltz und Ubermuth:
W as ihr nur habt an Gut und B lut / 
wendt ihr an Uppigkeiten.

10. Kaum kompt ein Dam auh Franckreich hier*) 
da wil M utter und Tochter schier /
die Mod auch also trag en :
An statt Hauhhalten sie nur sehn / 
wie fern ihn'n die Fontangien stehn / 
der M ann muh schier verzagen.

11. Setzt man nicht auf den Kops ein Thurm / 
von eisern D ra t /  als wann man S turm  / 
an W all und M aur wolt rennen /
viel Spitzen /  F lohr / frembd H aar und Band /  
tragt sie auch uber ihren S tand /  
und wil sich selbst nicht kennen.

0  Auch der dithmarsische Satiriker Joachim Rachel eiferte gegen die franzosischen 
Modethorheiten.



12. Viel sehen drin so freundlich auh /  
als ob sie umlangst einen S trau h  / 
im Wald gewaget hatten:
S ie  stellen fast Unmenschen fur /  
manch lauffet wie ein freundlich Thier /  
das tantzen soll in Ketten?)

13. Weil F rau  und Jungfer hat die Tracht /  
darmnb ist auch die Magd bedacht / 
gethurmt einher zu gehen /
solt sie's auch kriegen /  weih nicht wie? 
Darumb laht Gott am tummen Vieh / 
dah Er erzurnt ist sehen.

14. W as wird denn nun fur Rath wol seyn / 
dah ihr entflieht der Hollen-Pein /
ihr stoltzen Zions-Tochter?
Ach schauet! schaut dih Munder an! 
das Gott an diesem Lamm thun kann / 
und macht die S tirnen  schlechter?)

15. Ward nicht der Engel Lucifer /
als er stoltz wurd mit seinem Heer / 
vom Himmel auhgetrieben?
Uns Menschen aber laht Gott Zeit /  
zur wahren B uh: Ach seyd bereit /  
ihn inniglich zn lieden.

') Tanzbar.
2) schlechter —  schlichter.



Druckfehler-Berichtigungen.

Seite  7, Zeile 13 v. o., statt: sicherlich wie, lie s: w ie .
Seite  20, Zeile 15 v. o, statt: Absalom, lie s: A b s a l o n .
Seite  111, Zeile 19 v. o., statt: Genehmigung, lies: m it  G e n e h m i g u n g .  ^  
Seite  112, Zeile 5 v. o., statt: die Syenden sie, lies: d i e  S y e n d e n .
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