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' iŴ77̂

 ̂'-- ''

7 d

./VWDM'MffMME
- / ̂ MF̂ ^̂ ^WWMAM7A.4

^  . > A  4

'  /  N W . «7-W8K--

X
^ 7 M 7̂

^ W « W ''V V ?^ M '4  U G D ^ U ^  «  ̂  W K
M  ̂ M G W W Z M S '  - -  -  -M8SK 7 7 ,- - 77.77

'.7 ^ 7"? . --  ̂ ',7 ,̂7 7 7 . . - ^ 7 .^  , . 7.'7WMLS^-^

77M77 7tz7'7.>» .7  ̂ . ̂ 7 7 ' ^ ^ . ,  77'M,MAK̂   ̂'

« M M W W L ' 77 ^ U » 7
7^ . ^ "  7

4

-I-





V on

B o tz .

O

- s .

Zweiter Theil.

Burg a. F.
C o m m i s s i v n s - V e r l a g  v o n  N. D o se .

18S1.



D. H. C. Sieverts Buchdruckerei
(C. H. Rathje) Burg a. F.

S

I

K-4
t



1 Fehmarn im Kriege von 1657—60. — Politische Wirren unter
- Christian Albrecht. — Der vom Teufel besessene Knabe in Burg a. F.
r — Fehmarnsche Dichter des 17. Jahrhunderts: Kortholt, Masius,

Martini und Beccau. — Sonstige Nachrichten aus diesem Zeitraume.
1648—94.

*

„Jch glaube, dah iiber diejenigen. welche nichts von
der Bergangenheit missen wollen, sehr bald auch die Zu> z
kunst den S tab brechen wird." ^

J a k o b  G r i m m .  :

D er Konig Christian IV . von Danemark starb am 28. F eb ru a r - i
1648, und sein S o h n  Friedrich III. ubernahm  die Regierung des dani- -
schen Reiches. D a s  Vernehmen dieses jungen Furslen zu dem Herzoge , 
Friedrich III. w ar kein besonders freundschaftliches; das Verhaltnist der V  s
beiden Fursten zu einander wurde aber noch mehr getrnbt, a ls  der Herzog V  i
1654 seine Tochter Hedwig Eleonore dem Schwedenkonige K arl X . Gustav - E

- - ^
zur Gem ahlin gab und dadurch eine Verbindung schuf, welche dem dani- v s  
schen Hose gefahrdrohend schien. 1657 kam es zum Kriege zwischen 
Schweden und Danemark, und der unternehmungslustige Konig K arl X . V
Gustav machte im W inter des J a h re s  1658 senen kuhnen Z ug iiber 
das E is  der Ostsee von J iitlan d  nach Fiibnen, Langeland, L aaland,
Falster und Seeland, der in der Geschichte aller Volker seines Gleichen 
stlcht. Am 8. August 1658 brach der Schwedenkonig dann den am 26 .
F eb ru ar 6. a. abgeschlossenen Frieden zu Roeskilde und landete zum



zweiten M ale  auf Seeland, um Kopenhagen zu belagern nnd dem dani- 
schen Konige Friedrich III. hartere V ertragsbedingungen in den M auern  
seiner Residenz vorzuschreiben. Obgleich ein groher Theil von Danemark 
und Schleswig in den Hånden der Feinde w ar, beschtoh Friedrich III. 
doch, der feindlichen Invasion  entgegenzntreten und einen ehrenvollen 
Untergang einem schmachvollen Frieden vorznziehen. Und wirklich 
anderten sich im weiteren Verlaufe dieses Krieges die Verhaltnisse sehr 
bald zu Gunsten des bedrangten F ursten : seine Hauptstadt blieb durch 
die heldenmuthige Vertheidigung ihrer Bewohncr vor einer demnthigenden 
C apitu lation  bew ahrt; anherdem sandten der deutsche Kaiser und einige 
andere Fursten dem angegriffenen Danenkonige thatkraftige Unterstiitzung. 
Die Kaiserlichen unter M ontecnculi, die B randenburger unter ihrem 
Kurfursten Friedrich W ilhelm  und die P o len  unter Zarnetzky oder Czernak 
uberschritten die holsteinische Grenze, um die dort stationirten, unter dem 
Pfalzgrafen von Sulzbach stehenden schwedischen Truppen anzugreifen und 
zu vertreiben. Unsere schleswig-holsteinische Heimath wurde unter den 
Hånden dieser grausamen Feinde, besonders der P o len  —  bei denen 
auch Turken und T arta ren  waren — , entsetzlich verwustet; denn das 
Geschaft dieser rohen Krieger w ar: verderben, verwiisten, verbrennen; 
sie wutheten im Lande der Bundesgenossen, a ls  waren es ihre Feinde. 
S o  schlug der „Polackenkrieg" stvie die Holsteiner wohl spater diese 
K riegsgrauel nannten) unserem V aterlande tiefe W nnden, an denen es 
lange Ja h re  krankte. Anch die Jnsel Fehm arn blieb, wie die nach- 
folgenden Ausfuhrungen zeigen werden, wahrend dieser Unruhen nicht 
ganz verschont.'

B ereits am 11. M a i 1658 hatten die D anen unter dem koniglichen 
G eneralm ajor T ram p die Jnse l Fehm arn besetzt. E s  befanden sich 
dam als gegen 1800 M an n  D anen auf Fehm arn, die in Anssicht auf 
den erwarteten schwedischen Krieg am Fehmarnsunde eine Schanze 
errichteten. G enerallieutenant Friedrich von Ahlefeld hatte den B an  
derselben angeordnet und lvuhte die Bewohner der Jnsel Fehm arn und 
des Landes O ldenburg zur U nterhaltung der koniglichen Mannschaften 
zu zwingen. Heiligenhafen lieserte allein fur die den B an  sener Schanze
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ausfuhrenden T ruppen am 13. M a i s. a . 100 Schaufeln, 1000 P fund  
B ro t und fiinf m it P ro v ian t versehene Schuten; O ldenburg, Heiligenhafen 
und Lutjenbnrg muhten ferner 100 Tonnen B ier an die Schanzarbeiter 
verabfolgen. Lange sollte udrugens der Aufenthalt der D anen auf 
Fehm arn nicht w nhren; sie wnrden nach Erlasz der schwedischen Kriegs-
erklarung nach Seeland abberufen, um dann in Ostholstein und auf
Fehm arn durch die K urbrandenburger unter dem Oberst-W achtmeister 
Bauditz ersetzt zu werden, welcher bis zum 11. F eb ru ar 1660 in
Heiligenhafen blieb und von dort ans auch die Jnse l Fehm arn besuchte. 
D ie von den K urbrandenburgern den Fehm aranern auferlegten Kriegs- 
contributionen Maren nicht gering; allein im Ja h re  1659 muhte die 
Jnsel Fehm arn an die kurbrandenburgische und kaiserliche G eneralitat 
20 000  T haler verabfolgen, wovon die S ta d t  B u rg  a. F . 4483  T h aler 
aufbrachte. D a s  kleine D orf S ah rensdo rf steuerte in den Ja h ren  1659 
und 1660 fur feinen Antheil 12 426  Mk. 12 Sch. zu den Kriegslasten 
bei, wobei die zahlreichen Proviantlieferungen noch garnicht in Anrechnung 
gebracht sind.

Nach dem Abzuge der B randenburger erschienen auf Fehm arn 
wieder danische Volker, welche sich von Neuem damit beschaftigten, die 
Schanze am Fehmarnsunde auszubauen, an deren Herstellung neden den 
Fehm aranern auch zahlreiche B urger der S ta d t  Heiligenhafen arbeiten 
milhten. I m  Jn n e rn  der Schanze wurde fur die Besatznng ein Gebaude 
hergerichtet, fur welches die S ta d t  Heiligenhafen 6000  Dachpfannen 
liefern sollte. A ls diese Ziegel dort nicht aufzutreiben waren, nahm 
man sie einfach von den Dachern jener S ta d t. S o  wurde die Schanze 
in jeder Beziehung vertheidigungsfahig gemacht und dann mit einigen 
fchweren Geschutzen belegt. W ie die Fvlge lehrte, w ar die Anlage ^lnd 
Vervollstandigung dieser Befestigung vollauf gerechtfertigt; denn kanm 
w ar der B an  derselben beendet, fo erschienen auch schon die Schweden 
mit mehreren Schiffen im B urger Tief, beorderten einige Mannschaften 
und liehen gegenuber der dauischen Schanze auf einem Hilgel drei kleine 
Gegenschanzen aufwerfen, welche ebenfalls m it mehreren Geschutzen arm irt 
wurden. F uhrer der Schlveden w ar der Wismarsche S tadteom m andant



M ardefeld, em tapferer und kuhner M an n , der den D anen von seinen 
Schanzen aus manchen Schaden zufugte.*)

Um diesen Belastigungen durch die Schweden ein Z iel zu setzen, 
beschlossen die D anen, m it Hulfe der Kaiserlichen einen Angriff auf die 
fchwedischen Verschanzungen zu magen. I n  der M orgenfruhe des 22. 
M a i 1660 gingen daher die D anen unter ihrem H auptm ann Reimer 
und die Kaiserlichen unter dem Obristen Schultze uber den Fehmarnsund, 
um die fchwedischen Befestigungen mit stnrmender Hånd zu nehmen. 
Die Angreifer wurden bei ihrem Vorhaben durch zahlreiche Landleute 
ans der Umgegend und durch mehrere B urger aus Heiligenhafen unterstutzt. 
D er S tu rm  gelang. Gegen 8 Uhr des M orgens mnstten die Schweden 
nach schweren Verlusten ihre Schanzwerke ranm en, fast 100 gefallene 
Schweden bedeckten den Kampfplatz, auch stelen mehrere Gefangene den 
S iegern  in die Hande. I n  der grostten Eile zog M ardefeld seine Volker 
nach dem B urger Ties zuruck, wo er eine kleine Schanze aufwerfen liest, 
unter deren Schutz er eine Einschiffung seiner T ruppen auf die dort 
ankernde fchwedische F lo tte  auszufuhren gedachte. Archer drei grosteren 
fchwedischen Schiffen lagen dam als im B urger Tief zwei Kriegskaper 
und fiinf Schuten. Nachm ittags, gegen 8 Uhr, ging dann M ardefeld, 
der durch eine danische Stuckkugel an der Ferse schwer verwundet worden 
w ar, m it sammtlichen fchwedischen T ruppen an B ord  der F lotte, welche 
bald darauf mit gunstigem W inde nach W ism ar in S ee stach. S o  w ar 
Fehm arn wieder von diesen lastigen Feinden gesaubert; um aber etwaigen 
ferneren Angriffen der Schweden auf diese Jnsel vorzubeugen, blieb 
dieselbe von den D anen besetzt. Nachdem H auptm ann Reim er mit seinem 
Fnstvolk fchon einige Tage nach dem vorerwahnten Scharmutzel Fehm arn 
wieder verlassen hatte, traf dort der danische M a jo r von Demwege mit 
Reiterei ein, um die Jnsel vor fchwedischen Ueberfallen zu schutzen. 
Weitere fur Fehm arn bestimmte Trnppensendungen aus Neustadt und

*) Conrad Mardefeld kampfte zuerst gegen die Polen, ward dann Commandant 
von Thorn, spater von Wismar und erhielt im Sommer 1658 Befehl, den mit Danemark 
verbundeten kaiserlichen und kurbrandenburgischen Hulfstruppen allen moglichen Schaden 
und Abbruch zu thun. Vergl. Pufendorf, Karl Gustav, S . 640.



Oldenburg blieben aus, nachdem die Kunde von dem am 27. M a i 1660 
erfolgten Frieden zu Kopenhagen nach Schleswig-Holstein gedrungen w ar. 
D ie mit so vieler M uhe hergerichtete Schanze am Fehmarnsunde wurde 
geraumt, die dort vorhandenen Geschutze schaffte man nach Heiligenhafen.

Noch unter den Unrnhen des Polackenkrieges ging Herzog 
Friedrich I I I .  von Schlesw ig - Holstein - G ottorf mit Tode ab, und ihm 
solgte in der Regierung sein jugendlicher S o h n  Christian Albrecht, bei 
dessen Erbhuldigung vor dem Kammersecretair v r .  Ju g e rt am 3. F eb ruar 
1661 von B u rg  a. F . der Burgerm eister Ju rg e n  B ran d t und der 
B urger V alentin  Riemschneider zugegen maren. B ald  nachher bestatigte 
Christian Albrecht die fehmarnschen P riv ileg ien , Freiheiten und Rechte.*)

Zwischen dem danischen Konige Friedrich I I I .  und dem Herzoge 
Christian Albrecht bestand ein sehr gutes Einvernehmen; a ls  aber 
Christian V . im Ja h re  1670 den danischen T h ro n  bestieg, entstanden 
zwischen Konig und Herzog Mihhelligkeiten, welche fur ihre beiderseitigen 
Lander schwere Nachtheile im Gefolge hatten. D ie Hauptveranlassung 
zu diesen Streitigkeiten w ar die Erledigung der Erbfolgeangelegenheiten 
in den Grafschaften O ldenburg und Delmenhorst. Christian Albrecht 
wurde spater von dem Konige, seinem Schw ager, nach R endsburg gelockt 
und hier in treuloser Weise zum Gefangenen gemacht. N u r um seine 
Freiheit zu erlangen, sah der Herzog sich hier genothigt, in den sog. 
R endsburger Vergleich vom 10. - J u li  1675 zu willigen, in welchem er 
aus alle Vorrechte, die er und seine V organger mit Hulfe der schwedischen 
W affen errungen hatten, verzichten muszte. S o  wurde der Herzog im 
R endsburger Vergleich gezwungen, die im Kopenhagener Frieden erlangte 
S ouveran ita t uber Schlesw ig und Fehm arn zu opfern, die Lehnshoheit 
des danischen Konigs uber diese Lander anzuerkennen und seine Festungen 
dem Konige zu uberlassen.

B ald  darauf entfloh der Herzog aus seiner H aft und ging nach 
Ham burg, von wo aus er 1677 die in R endsburg getroffene Vereinbarung 
fur erzwungen und ungiltig erklarte, w as znr Folge hatte , dah der

'0 Jurgen Braudt war Burgermeister in Burg a. F. bis zum Jahre 1692 
und wird schon seit 1661 verschiedene Male als Burgermeister dieser S tadt ausgesuhrt.



Konig den herzoglichen Antheil des Herzogthums Schleswig in Besitz 
nahm. Zwei Ja h re  spater willigte Christian V . freilich im Frieden zu 
Fontainebteau in eine Wiedereinsetzung des Herzogs Christian Albrecht, 
aber wenige Ja h re  nachher entstanden neue Reibereien, welche 1684 den 
Konig veranlahten, eine ganzliche Einziehung des herzoglichen Schlesw igs 
anzuordnen. Bei dieser Gelegenheit wird der Jnsel Fehm arn nicht Er- 
wahnung gethan; sie w ar auch schon frnher seitens des Herzogs dem 
Konige fur eine demselben versprochene Kriegskostenentschadigung von 
300 000 R th lrn . verpfandet w o rd en ,. welche Sum m e der Herzog mit 
vier P rocent Zinsen zu tilgen versprochen hatte. Eine erste R ate von 
50 000  R th lrn . wurde auch an den P rinzen Georg, den B ruder des 
Konigs, in dessen Hånden sich Fehm arn befand, gezahlt; weitere Zahlungen 
aber wurden nicht geleistet, weil der Herzog erklarte, dah er bei der 
ganzlichen Erschopfung seiner Lander auher S tande  sei, weitere Gelder
fur diesen Zweck flussig zu machen.

W ahrend seiner vorubergehenden Restituirung traf der Herzog 
Christian Albrecht im Ja h re  1680 einige wichtige Bestimmungen iiber 
den Hausirhandel im Landdistricte der Jnsel F eh m arn , bei welcher 
Gelegenheit festgesetzt wurde, dah die die Gewerbetreibenden in B nrg  a. F . 
und Petersdorf schwer schadigenden answ artigen H andler gehalten sein 
sollten, gleich nach beendigtem Jahrm arkte die Jnsel zu verlassen. Ueber 
das W ohnen der Handwerker anf dem Lande w aren schon fruher (1633) 
zwischen der S ta d t B n rg  a. F . und der Landschaft Fehm arn S tre itig - 
keiten ausgebrochen, welche dam als in einem von den Doctoren der 
Rechte, Erich Hedemann und P e te r Jn g ert, fixirten V ertrage ihre Er- 
ledigung fanden. Danach sollten nu r die D orfer Landkirchen, Gammen- 
dorf, Avendorf, B annesdorf und Niendorf einen Grobschmied halten; 
auherdem w ar es jedem der vier fehmarnschen Kirchspiele gestattet, vier 
Schneider in ihrem Bezirke zu dulden. I n  Landkirchen durfte ein 
Schufter mit zwei Knechten (ohne Jungen) und im Osler- und Norder- 
kirchspiele ebensalls ein Schufter, aber ohne Knechte und pungen, 
W ohnung nehmen, „die dann die Schufter und deren Kllechte in der 
S ta d t, dah sie anf dem Lande arbeiten, unbeschimpfet lassen sollen."



Barbiere, deren Gerechtsame aus den Ja h ren  1584 und 1667 stammten, 
sollten in B nrg  n. F . drei, im Oster- und Norderkirchspiele aber zwei 
sesthaft sein. Den auf deur Lande angesiedelten K ram ern w ar es n u r 
erlaubt, mit „Nesteln, Oesen, Knopfen, Nadeln, Leinwand, Parchen, 
F u tte r-T u c h , Schwefel und Schwefelsticken, B an d , T heer, Schmeer, 
Fingerhuten, Nageln, Lehen und Sensen, S tran g en  u. s. w ." zu handeln.

B ereits am 24. J u n i  1683 hatte Konig Christian V . die Jnsel 
Fehm arn besetzt und am 27. Septem ber 1684 die Appellationen der 
S ta d t B nrg  an das sog. Vierstadtegericht (I. Th. S .  125) aufgehoben.*) 
Unterdessen lebte der schwergeprufte Herzog Christian Albrecht in Ham burg 
a ls  P riv a tm an n  in druckenden Verhaltnissen und protestirte oon hier aus 
vergeblich gegen die danische V ergew altigung. V on H am burg aus erlieh 
er 1682 , a ls  der Konig anfing , im herzoglichen Antheile ordinaire 
Contributionen beizutreiben, ein Schreiben an den M agistrat zu B n rg  a. F .,  
w orin er denselben aufforderte, alle dort gehobenen S ten ern  ohne Verzug 
und „ohne sonderlichen d ru i t"  an ihn, den Herzog, einzusenden; in einer 
Nachschrift dieses herzoglichen Briefes heiht es dabei wortlich: „D enen
koniglich Dennemarkischen bei Euch etwa bereits angekommenen Exequirern 
habt J h r  nichts gutwillig zu geben, sondern lieber Alles Ineto  nehmen 
zu lasten, vor Allem aber werdet J h r  diesen unsern Befehl also zu 
menagiren missen, dah derselbe nicht eklatire." —  D a der Herzog jede 
weitere Ratenzahlung auf die erwahnte Pfandsumme von 300  000  R th lrn . 
unterlieh und den G laubigern meder Zinsen noch K apital zahlte, sah 
P rin z  Georg die von den D anen besetzte Jnsel Fehm arn a ls  gute P rise 
a n ; alle Proteste des Herzogs uber die gewaltsame Besitznahme dieses 
Landes blieben daher fur die nachsten Ja h re  ohne Erfolg.

Christian V. behielt die Jnse l Fehm arn bis zum Ja h re  1689 im 
Besitze. Erst a ls  sich der deutsche Kaster und der 1688 auf den englischen 
T hron  gelangte E rbstatthalter der Niederlande, W ilhelm  von O ranien,

") I n  dem Schreiben des Konizs an seinen Statthalter, den Grafen Rantzan, 
hecht es: „So ist hiemit Unser allergnadigster Wille, dah Du (Rantzan) solches 
<iurgerlneistern und Rath zu Tondern und der Bnrg auf Aehmern, in Unsern 
Ramen intimirest, und daneben andeutest, solchen Appellationen auch ihres Ohrtes
mcht mehr deferiren, sonder« die appellirende Partheien angereatermaken an Unser 
Ober-Ambtgericht zu verweisen."



des vertriebenen Herzogs annahmen, kam in A ltona zwischen dem Konige und 
dem Herzoge ein Vergleich zu S tande , in welchem Christian V . in eine 
Wiedereinsetzung des Herzogs in seine vorigen Rechte willigte. D am als 
ersuchte Christian Albrecht den K onig, die Jnse l Fehm arn und einige 
namentlich aufgefuhrte holsteinische Aemter von den auf diesen Landertheilen 
haftenden Schuldforderungen zu befreien, w orauf der Konig erklarte, dah 
dieses nicht geschehen konne, da Fehm arn mit den Aemtern S teinhorst und 
Trem sbiittel sich im Besitze des koniglichen B ruders, des Prinzen Georg 
von Danemark, besinde. „Z u  desw besserer Veststellung und Bey- 
behaltung des R uhe-S tandes im Norden und diesem Nieder-Sachsischen 
Creyse" ubernahmen es dann die fnrstlichen V erm ittler, zu denen auch 
die Kurfursten von Sachsen und B randenburg gehorten, eine zufrieden- 
stellende Abfindung des danischen P rinzen  herbeizufuhren. S o  kam 
Christian Albrecht endlich wieder in den unbestrittenen Besitz seiner 
Lander; zugleich hatte er die G enugthuung, ein besseres Einvernehmen 
zu dem Konige Christian V . anbahnen zu konnen. D ie Einkunfte aus 
der Landschaft Fehm arn verpfandete er am 15. F eb ru ar 1692 mit den 
Einnahmen aus den Aemtern O ldenburg und C ism ar an seinen B ruder, 
den Bijchof August Friedrich von Lnbeck; alle Hoheitsrechte iiber diese 
Gebiete hatte der Herzog sich aber vorbehalten.

W ahrend aller dieser Ereignisse w ar P asto r in B urg  a. F . N . 
M atth ia s  Lobetantz*), der in einer schriftlichen Aufzeichnung vom Ja h re  
1693 nach E rw ahnung des 30jahrigen Krieges, des Polackenfeldzuges 
und der K riegsunruhen von 1 6 7 5 — 89 dem Wunsche der fehmarnschen 
Bevolkerung nach einem endlichen langandauernden Frieden Ausdruck 
giebt. „W ir aber wunschen", schreibt er am 20. J u n i  1693, „m it 
Konig Hiskia : E s  sei doch Friede zn unseren Z eiten!"

Schon bald nach seinem R egieruugsantritte (1661) hatte der Herzog 
Christian Albrecht die von seinem V ater begonnene, aber nicht vollendete 
Einrichtung einer Landesuniversitat wieder in Anregung gebracht und 
dabei den Erfolg erzielt, am 5. Oktober 1665 die neu errichtete Hochschule

*) Kircheninspector Matth. Lobetantz schenkte 1667 der Burger Kirche eine 
neue Kanzel.



in Kiel einweihen zu konnen. E iner der ersten und zugleich bedeutendsten 
dortigen Professoren w ar der von der Jnsel Fehm arn stammende Christian 
Kortholt. Derselbe w ar am 15. J a n u a r  1633 zu B urg  a. F . a ls  
S o h n  eines Kaufm annes geboren und besuchte die Schulen zu Schlesw ig 
und S te ttin . Ans der Universitat Rostock studirte er dann Philosophie 
und Theologie und hielt dort auch Privatvorlesungen, weshalb er 1656 
zum M agister ernannt wurde. S p a te r  besuchte er die Universitaten 
Jen a , Leipzig und W ittenberg und wurde 1663 Professor der griechischen 
Sprache, dann D octor und 1664 ordentlicher Professor der Theologie. 
Am 17. A pril 1665 wurde er zum Professor der Theologie nach Kiel 
berufen, woselbst er am 11. November 1665 die erste offentliche D ispu ta tion  
hielt und 1689 zum Prokanzler der Universitat ernannt wurde. E r
starb am 1. A pril 1694  a ls  P ro recto r der vaterlandischen Universitat 
in Kiel. Die Z ah l seiner S chriften , hauptsachlich kirchenhistorischen 
J n h a l ts ,  ist sehr grofi, und alle sind ein beredtes Zeugnifi fur die 
Gelehrsamkeit ihres Verfassers.

Auch a ls  Kirchenlieddichter hat K ortholt sich einigen R uf erworben. 
V on den von ihm verfahten 35 Kirchenliedern ist die M ehrzahl in 
seinen biblischen Festandachten (Kiel 1691) enthalten. M ehrere dieser 
Lieder sind selbst in die Gesangbucher der ev.-luth. Kirche aufgenommen 
worden, so z. B . das Lied: „ S o  gehst du, Jesu , willig hin u. s. w ." ,
welches sich auch im Cramerschen Gesangbuche, N r. 244, findet. F u r
uns Fehm araner ist besonders neben K ortholts , ̂ s m a r i n  ck68o1atn"
sein Buchlein uber die Heilung eines vom Teufel besessenen Knaben in 
B u rg  a. F . von Interesse, eine Schrift, die nns mancherlei Einblicke in 
die damaligen S itten  und religiosen Anschanungen der Fehm araner 
gew ahrt, und deren J n h a lt  hier deshalb etwas eingehender behandelt 
werden soll*).

I m  Ja h re  1653 reiste Christian K ortholt von der Universitat 
Rostock nach seiner Heimathinsel Fehm arn und blieb daselbst vom Herbst

*) F ur die aus diesem Buchlein weiter unten mitgetheilten Citate haben wir 
einen Abdruck desselben in den „Theol. Tractatlein von Or. Christian Kortholten, 
herausgegeben von Sebastian Kortholt (Kiel 1704)", benutzt.



6, a. bis Ostern 1654. Gleich nach seiner Ankunft auf Fehm arn wurde 
in der S ta d t B u rg  ein 14jahriger Knabe, der sich dort bei einem 
Schneider zur E rlernnng des Handwerks aufhielt, vom bosen Geiste 
leiblich besessen. D er Ungluckliche erzahlte im Paroxysm o selbst, „wie 
ein altes, von vielen Jah ren  her der Hexerei wegen sehr beruchtigtes 
Weib, so mit dem Knaben dazumal in einem Hause w ar, indem sie ihm 
w arm  oder frisch B rod t zu essen gegeben, dih Ungluck gestiftet hatte. 
Gestalt denn auch der Knabe selbst berichtete, datz er solch B rod t von 
besagtem Weibe empfangen: nach dessen Geniehnng ihm bald sehr ubel 
zu muthe geworden ware, auch itztberegter klaglicher Zustand ihn trossen 
hatte. Und kunte er von der Zeit an das Weib weder sehen noch horen. 
Geschahe auch zuweilen, dah, wenn er etwan durch die S tuben  - Fenster 
guckte, es ihm vorkam, a ls  ob diese Person auf der Gassen ginge, (ob 
gleich hieran in der that gar nichts, sondern es n u r eine blosse Ein- 
bildung war) da er dann gar ubel sich geberdete."

A ls K ortholt den Knaben besuchte, lag derselbe rucklings auf der 
Erde auf P fuhlen  und Polstern  und wurde von einigen Personen ge- 
halten, da er mit Hånden und Fuhen schlng und stieh, auch wurde sein 
Gesicht, das blån und brannroth w ar, mit einem Stuhlkissen bedeckt, 
damit er die Anwesenden nicht anspiee. Dem eintretenden K ortholt ries 
der Knabe mit lauter S tim m e die plattdeutschen W orte zu : „S m ied  de 
N as man nich so hoch." D a s  that naturlich der Teufel; wie konnte 
es auch nach dem Geschmacke dam aliger Zeit anders sein! Auf Anrathen 
K ortholts und des B urger P as to rs  P e tru s  T ile, dessen Tochter sich auch 
sehr um den unglucklichen Knaben bemuhte, beschloh man, den Besessenen 
mit S ingen , Beten und gottseligen Uebungen zu behandeln; daher redete 
K ortholt in des Knaben G egenw art von der Lehre des Apostels (Eph. 6) 
uber die listigen Anlaufe des S a ta n s , wobei er sortwahrend durch 
unflatige Redensarten aus dem M unde des Knaben nnterbrochen wurde. 
G ott und Christus bekamen schandliche T itel, und nichts w ar dem S a ta n  
mehr znwider, a ls  wenn einer der Anwesenden ein lautes Gebet sprach, 
oder wenn die anwesenden Kinder ein frommes Lied sangen. Alle Leute, 
die sich am Beten und S ingen  betheiligten, angstigte der Teufel dafur



des Nachts in ihrer W ohnung, indem er dort viel Aufhebens machte, 
bald a ls  heulender Hund, bald auf eine andere schreckliche Weise. Kamen 
sie dann wieder zum Kranken, so verspottete der S a ta n  durch des Knaben 
M und diese Leute, dafz er sie durch seine Gaukelei geangstiget håbe. 
D er S a ta n  rnhmte sich dabei haufig seiner U nthaten: wie er z. B . den 
V ater des Knaben bald hatte aus der Bodenlucke gesturzt, wie er einem 
B urger der S ta d t  sein frisch gebrautes B ier verdorben, wie er in der 
Nahe der Jnse l Fehm arn durch ein Ungestum des M eeres ein B oot zum 
Kentern gebracht, so dasi die drei Jnsassen desselben vor den Augen 
ihrer Angehorigen ihren Tod finden muhten. Letztere Begebenheit, 
welche sich erst kurz vorher ereignet hatte, w ar dam als in aller Leute 
M und. Ost erzahlte der Knabe anch in seinen Rasereien die Geheimnisse 
anderer B urger der S tad t. S o  w ar ein J a h r  vor dieser Begebenheit 
Korn aus einem Speicher der S ta d t  gestohlen worden, und man hatte 
einen Einw ohner derselben im Verdacht, den Diebstahl vollfuhrt zu 
haben. A ls nun zufallig der vermeintliche Dieb dem besessenen Knaben 
gegenubertrat, schalt dieser ihn mit lauter S tim m e einen Dieb. —  A ls 
spater der V ater des Knaben einer Klagesache wegen nach Hose reiste, 
wusite der Knabe schon vor der Ruckkehr des V aters das R esultat seiner 
Reise. Anch folgender V orfall, den K ortholt erzahlt, mag hier nicht
unerw ahnt b le iben :

E in in B u rg  a. F . wohnhafter B urger w ar des Ehebnlchs
bezichtigt worden und sollte sich nach der damaligen S itte  durch einen 
nnter freiem Himmel abgelegten Eid von dieser Anschuldigung reinigen. 
D arob  grosies Frohlocken des Teufels, dafi der M an n  sich anschicke, 
einen falschen Eid zn thun. D er Knabe wusite sogar den O rt anzu-
geben, wo der Ehebruch stattgefunden hatte. A ls spater der Beschuldigte sich
weigerte, den Schw nr zu teisten, und beschlosi, eine Reise zum Landes- 
fursten zu nnternehmen, erklarte der Tenfel durch den M und des Besessenen, 
dasi er mitreisen musse, um den M an n  „vollherzig" zn halten. Und wirklich 
hatte der Knabe in zwei Tagen keine Anfechtungen zu erleiden. Nach Ablauf 
dieser F rist stellte sich aber die Raserei m it erneuter Heftigkeit ein, wobei 
der Knabe sortwahrend au srie f: „Jetzt komme ich von meiner Reise zuruck."



Auher diesen von K ortholt mit dem ganzen Gewicht seines Ansehens 
verbiirgten Einzelheiten mag hier noch eine Bemerkung des B urger 
P asto rs  P e tru s  T ile  uber den Knaben erwahnt werden, welche also 
la u te t :

„ E r  brachte vor, w as abwesend und verborgen w ar. E insm als 
w ard ich in der Nacht hinauff gefodert. D a hatte er gesagt: N un 
steiget der schwartze P faff aus dem Bette . . . .  N un ist er bey der 
Apotheken*) . . . .  (diese muste nemlich der M an n  vorbey, wenn er 
von seinem Hause nach dem O r te ,  wo der Besessene w a r ,  gehen 
wollte) . . . .  N un  ist er vor der T h u r! —  Ans ein andermal sagte 
er m ir w as in 's  Gesichte, welches zwar den Anwesenden unbekannt w ar 
und mit einem Gelachter aufgenommen w ard : ich aber wuste, dah dem 
also w ar, und verwunderte mich darnber hochlich."

K ortholt dichtete wider des S a ta n s  Anfechtung in diesem Knaben 
ein geistliches Lied, das spater haufig in Gegenwart des Besessenen von 
seinen Angehorigen gesungen wurde. O bw ohl K ortholt es keinem 
Menschen vertraut hatte, dah er damit beschaftigt sei, dieses Lied anzu- 
fertigen, wuhte der Knabe es doch, und er fragte den Dichter bei seinem 
nachsten Besuche, wo das Lied sei, er wolle es zerreihen. A ls Kortholt 
ihm dann die Dichtung uberreichte, zerrih er sie doch nicht.

D ie uns vorliegende Dichtung ist zu umfangreich, a ls  dah sie fur 
einen Abdruck an dieser S telle  geeignet w are; w ir wollen aus derselben 
dem Leser n u r einige S trophen  mittheilen, die zugleich a ls  P robe der 
Kortholtschen M use angesehen werden mogen.

D er Dichter singt:
„O  Jesu, nimm mein Flehen 

Und meine Seufzer an !
Lah dir zu Hertzen gehen,
D u  groher W underm ann,
M ein  W einen und Wehklagen!

*) Es befand sich also schon im Jahre 1653 eine Apotheke in Burg a. F. 
Danach ist eine Bemerkung in der „Historisch-statistischen Darstellung der Jnsel 
Fehmarn von G. Hanssen" (S . 301) zu berichtigen, lånt welcher erst 1698 die erste 
Apotheke (eine Filialapotheke von Heiligenhasen) in Burg a. F. eingerichtet wurde.



Erhvre gnadig mich,
D ah  ich dir Lob mag sagen 
Hie und dort ewiglich!

D u  hast mich ja genommen 
I n  demen G naden-Bund,
D am it ich mocht' entkommen 
Dem starten Hollen-Hund.
D u  hast mich in dem Bade 
D es Lebens rein gemacht;
Ich  bin durch deine Gnade 
Zum  Himmelszelt gebracht.

Lah sich den Feind nicht freuen,
D ah  ich so werd' geplagt,
Und muh vergebens schreyen.
D u  hast ja zugesagt,
D ah  das, so w ir begehren, 
Gewih uns werden soll,
D afern n u r u n fre  Zehren 
S in d  heih und glaubensvoll.

Beweise deine S ta r te
An m ir, o grosser G ott.
Zerstvr' des Teuffels Werke,
Hils m ir aus dieser N othi 
Ich  bin ein H auh des H erren; 
T reib ' aus den bosen Feind,
D u  kannst ihm, H err, oersperren 
D ein W ohnhauh, eh' e r 's  meynt.

Umgurte meine Lenden,
Gied m ir den G laubens-Schild, 
D am it ich kann abwenden 
D en Feind, der auff mich zielt,



Und alles wohl ausrichten!
Reich' her des Geistes Schwert,
D am it will ich vernichten 
Den Hund, der mich anfahrt.

W er also fest umgeben
M it G ottes Harnisch ist,
K ann freudig widerstreben 
D er alten Schlangen List.
Trutz, Feind, du bist gebnnden,
D u  liegst gefangen schon!
E s  hat dich iiberwunden 
Jehovah, G ottes S o h n ."

E in  halbes J a h r  lang versuchte K ortholt an dem besessenen Knaben 
die Kunst des E xorcism us, aber ohne irgend welche nennenswerthe 
Fortschritte zum Bessern. Alles T ingen, Beten und Dichten schien in 
diesem Falle  vergeblich zu sein, denn nach wie vor w arf der vermeintliche 
bose Geist den Unglucklichen auf die Erde und schnurte ihm dabei fast 
die Kehle zu, dah er m it blauem Gesichte dalag, ein B ild  des Jam m ers 
und des Elends. Nachmals hat der Knabe selbst erklart, dah seine P e in  
eine derartige gewesen sei, „a ls  ob ihm die Eingeweide im Leibe mit 
spitzigen N adeln w aren durchstochen w orden;" nu r manchmal blieben
seine Anfalle fur etliche Tage fort, und das kam daher, weil, wie der
Knabe behauptete, der „G rohe" —  damit meinte er G ott es dem 
S a ta n  nicht mehr gestatte, sein Opfer in alter Weise zu foltern. D ie 
Erfolglosigkeit seiner Bem uhungen einfehend, entschloh sich K ortholt 
zuletzt, jede weitere Thatigkeit zur A ustreibung des bosen Geistes einzn- 
stellen. Lehterer schien hierauf n u r gewartet zu haben; denn es wird
berichtet, dah bald nachdem die Besuche des S a ta n s  bei dem Knaben 
immer feltener wurden, und er (der Teufel) endlich „des Wiederkommens" 
ganzlich vergah. D ie von K ortholt nber diese Begebenheit verfahte
Schrift ist gegen die Tenfelslengner, Keher, Schw arm er nnd Atheisten 
die vom Berfasser gehaszten „uber-gottlich-klugen P o litic i"  —  gerichtet;



es rst aber wohl kaum denkbar, dah K ortholt m it semen wnnderbaren 
Geschichten uber die B urger Teufelsaffaire und mit seinem dabei beobachteten 
verungluckten Exorcisinus zahlreiche S a tan sleu g n er zum krassesten Teufels- 
glauben des M itte la lte rs  zuruckgefuhrt håbe.

K orthott wird a ls  Dichter geistlicher Poesien weit uberragt von 
seinem Zeitgenossen und Landsm anne Heinrich M aasi, einem gelehrten 
Schulm anne, der seinen Nam en nach der S itte  der Gelehrten des 16. 
und 17. Jah rh u n d erts  latinisirte und in „H enricus M asiu s"  verkehrte. 
E r entstammte einer fehmarnschen Predigerfam ilie; sein V ater w ar der 
D iaconus Joachim  M aasi, der bis 1655 P asto r zu Breitenfelde in 
Mecklenburg w ar und dann a ls  D iaconus nach seinem G eburtsorte 
B urg  a. F . kam, von wo er 1670 in gleicher Eigenschaft nach Petersdorf 
a. F . versetzt wurde, woselbst er am 4. J u n i  1689 verstarb und am 
9. J u n i  6. a. begraben wurde, nachdem er noch 1677 zum Pastorate 
befordert worden w ar. G rohvater des Dichters ist wahrscheinlich der 
1629 a ls  Archidiaconus in B urg  a. F . an der Pest verstorbene iA. 
Henricus M a s iu s , der 1617 in Lubeck vier christliche Erntepredigten 
erscheinen lieh, darin die grosien, den drei S tanden  erzeigten W ohlthaten 
G ottes aus dem X V . Psalm  gepriesen werden. Jnw iew eit der V ater 
und der G rohvater des Dichters in verwandtschaftlichen Beziehungen zu 
den beiden bald nach der Reform ation in B u rg  a. F . wirkenden 
Geistlichen iA. P .  M asius und D aniel M aasi standen, ist bis jetzt nicht 
aufgeklart worden.

D er Dichter Heinrich M aasi verlebte seine Jugend  in seiner 
Vaterstadt B urg  a. F ., besuchte dann das Gymnasium in Lubeck und 
studirte spater in Kiel. S e it  1678 w ar er Lehrer an der lateinischen 
Schule in F lensburg , seit 1682 Conrector und von 1685— 87 Rector 
an der Domschule in Schlesw ig. Am 15. F eb ru ar 1687 ward er zum 
Rector der furstlichen Cathedral- und Domschule in Schw erin ernannt, 
wo er am 13. J u n i  1717 starb. E r gab heraus: 1697 sein „H allelujah 
O onbtbliaernri" und 1699 seinen „Elieser", ein treffliches Buch, das 
von der Hånd G ottes handelt, welche den Menschen durch alle Fahrlich- 
keiten des Lebens gnadig und herrlich hindurchfuhrt. Jede einzelne



Betrachtung im „Elieser" knupft an einen biblischen Spruch an und 
schlieht mit einem Dankliede. I m  Gauzen sind 50  geistliche Lieder in 
dem Buche enthalten, welche sammtlich ein hohes dichterisches T alen t ver- 
rathen. Verfasser ruhm t in seinem „Elieser", wie G ott ihn aus sieben 
groszen Gefahren errettet håbe. Danach ist der Dichter, a ls  er noch 
ein Kind von sechs Wochen w ar, mit seiner M u tte r ans einem brennenden 
Hause gerettet worden; ferner ist er a ls  Knabe von acht Jah ren  in 's  
Masser gefallen und ein J a h r  spater unter einen schweren Lastwagen 
gekommen, ohne in beiden Fallen  sonderlichen Schaden zu nehmen. A ls 
siebenzehnjahriger Ju n g lin g  ist er durch Umwersen eines M agens mit Vater, 
M u tte r und einigen Befreundeten in einen Sum ps gerathen und Gefahr 
gelaufen, im Schlamme desselben zu ersticken. Zwei Ja h re  hernach ist 
der Dichter nach seiner Darstellung in einem heftigen S tu rm e, der vielen 
Schiffen aus der Ostsee verderblich wurde, aus einem am meisten noth- 
leidenden Schisse w underbar errettet w orden; und endlich ist er zweimal 
in einer heftigen Krankheit dem Tode sehr nahe gewesen. W eil G ott 
ihn in allen diesen Fallen  gnadig vor Schaden bewahrte, that der 
Dichter das Gelubde, in einer offentlichen Schrift die Liebe und Gute 
G ottes zu rnhmen und zu preisen, und dieses Gelobnisz hat er in seinem 
„Elieser" treulich erfullt. „E s  ist jammerschade," schreibt ein Beurtheiler 
des „Elieser", „datz diese 50  Lieder, an welchen wenigstens ich mich 
nicht genugsam håbe ergotzen konnen, in unserer Kirche zum gemeinen 
Gebrauche nicht bekannter sein sollen."*)

E in  anderer, ebenfalls aus der Jnsel Fehm arn beheimatheter 
Kirchenlieddichter w ar F ranciscns M artin i (Franz M årten), welcher aus 
dem D orfe Preesen stammte und dort am 30. December 1682 geboren 
wurde. Seinem  V ater Ju rg e n  M årten  scheinen die M itte l zur Aus- 
bildung seines S ohnes gefehlt zu haben, denn in einem alten Rechnungs- 
buche der Kirchengemeinde B annesdorf finden w ir, dasz „ Ju rg en  M årten  
zu seines S o h n es studiren" in den Ja h re n  1700— 1704 seitens der 
V ertreter dieser Gemeinde eine viermalige Geldunterstutzung im Gesammt-

*) Im  alten schleswig - holsteinischon Gesangbuche sind die beiden Lieder 
Nr. 850 und 518 von Masius gedichtet.



betrage von 30 M ark erhielt. F ranciscus M artin i wurde im Ja h re  
1709 P asto r in Hansuhn und starb dort nach einer sehr segensreichen 
Wirksamkeit am 1. October 1725. S e in  Andenken ist in seiner Gemeinde 
viele Ja h re  hindurch im Segen geblieben; denn n u r zu w ahr ist es 
gewesen, mas der von Freundeshand ihm gewidmete Lobspruch besagt:

„W er W ahrheit, Lauterkeit, wer Jesu Christi S in n ,
J a ,  wer ein echtes B ild  der Tugend will betrachten,
Geh zu M a r tin i 's  G ruft ohn' spitze Mitzgunst h in ;
An ihm w ar Alles, w as an Priestern hoch zu achten."

M artin i ist der Verfasser des Liedes N r. 7 (Noch erleuchtet mich 
dein Licht) im Cramerschen Gesangbuche.

A ls Verfasser zahlreicher geistlicher und weltlicher Dichtungen hat 
sich der Fehm araner Joachim  Beccau hervorgethan. E r  ist freilich keiner 
von den hervorragendsten Dichtern seiner Zeit, wie w ir jetzt dreist 
behaupten konnen; zu den besseren Poeten seines Jah rh u n d erts  durfen 
w ir ihn aber trotzdem getrost rechnen.

Die Nachrichten uber den Lebensgang unseres Dichters widersprechen 
sich ost und flieszen im Allgemeinen n u r sparlich; darin stimmen aber 
alle vorhandenen Quellen uberein, dast er im Ja h re  1690 zu B u rg  a. F . 
geboren wurde. D a s  D atum  seiner G eburt ist schwankend, meistens  ̂
w ird jedoch, obwohl falschlich, der 12. J u n i  1690 a ls  sein G eburtstag 
angegeben. V ater des Dichters w ar der R athsverw andte, S tadtsecretair 
und O rganist Jo h a n n  Hinrich Beccau zu B urg  a. F ., der am 30.
M arz 1710 daselbst verstarb; die M utte r des Dichters w ar eine 
Schwester des P asto rs  I .  F . Hohenholz in G ettorf ( f  1714). Sechs 
Kinder sind aus dieser Ehe hervorgegangen, von denen H artw ig Ernst 
Beccau, ein B rnder des Dichters, am 14. December 1692 das Licht 
der W elt erblickte. Eine Schwester unseres D ichters, Sophie Amalie 
Beccau, ist im Ja h re  1691, also ein J a h r  nach ihrem B ruder Joachim , 
geboren worden.

Ueber die Jugend  Beccaus, die er wahrscheinlich grosttentheils im 
elterlichen Hause zu B u rg  a. F . verlebte, sind keinerlei Nachrichten aus 
uns gekommen; w ir wissen nur, dah der C antor und P racep to r M a rtin



Heinsius*) in B u rg  a. F . sein Lehrer w ar, dem der Dichter stets ein 
dankbares Andenken bewahrte. Dieser Schulm ann stammte aus B urg  
bei M agdeburg und wirkte und starb in B u rg  aus der Jnsel Fehm arn. 
B ei seinem Tode widmete ihm sein Schiller folgende Grabschrift:

„Z u  B u rg  bin ich zuerst in diese W elt geboren,
S o  ging mein Leben auch zuletzt in B urg  verloren.
B u rg  ist's auch, wo man mich a ls  todt begraben hat,
Und gleichwohl ruh t mein Leib nicht in der V ater-S tad t."

V on 1 7 0 9 — 12 studirte Beccau in Kiel Theologie und w ar dort 
zugleich H auslehrer bei den Kindern des Professors G . C. Schellhammer, 
den er spater in seinen Gedichten wiederholt a ls  seinen Freund und 
G onner preist. V on Kiel ging der Dichter dann nach G ettorf zu seinem 
Oheime, dem P asto r Hohenholz, und unterrichtete dessen Kinder. I n  
den folgenden Ja h ren  entschwindet uns der Dichter wieder ganz aus 
dem Gesichtskreise, und w ir finden ihn erst 1719 a ls  Lehrer im Hause 
des v r .  raed . Heinrich Schaffer in F lensburg  wieder. E s  scheint, dah 
er im Ja h re  1717 in H am burg w ar, wo dam als eine von ihm verfahte 
O per zur A uffuhrung gelangte; auch datirt aus jenem Ja h re  seine 
Freundschaft zu dem H am burger Buchhandler Theodor Christoph Felginer, 
zu dessen ehelicher Verbindung mit K atharina Sophie Luders der Dichter 
ein Hochzeitscarmen verfahte. I m  Ja h re  1720 endlich ging Beccau a ls  
Lehrer und Rektor nach Neumunster, in welchem O rte er bis an sein 
Lebensende verblieb, nachdem er zunachst zum D iaconus, dann 1736 zum 
Archidiaconus an der dortigen Kirche befordert worden w ar. E r starb 1755.

D ie Z ah l der von Beccau verf ahten Dichtungen ist groh, sehr groh, 
und dabei hat er sich mit Erfolg anf fast allen Gebieten der L itteratur 
versucht. E r  lieferte Uebersetzungen aus der griechischen, lateinischen, 
franzosischen, italienischen und hollandischen L itteratur, verfahte Gelegenheits- 
gedichte in groher M enge, schrieb O perntexte und Singspiele, (O riana,

*) Des selizen Cantors silberner Trinkbecher besindet sich noch gegenwartig 
im Silberschatze der Bllrgercompagnie, der er als Geschenk der Frau Cantor Anna 
Heinsius ubermittelt wurde. Die Gravirung dieses Bechers zeigt eine Schenke, aus 
welcher der W irth soeben einen betrunkenen Gast entfernt hat, und tragt die Jnschrift:

„Mtihigkeit, du findest gut Raum,
Boller Bachus liegt unten am Zaun."



Belsazar, Holofernes), dichtete geistliche und weltliche Lieder, Epigramme, 
S a tiren , M adrigale  u. s. w. D ie bekannten Componisten Handel und 
G . P .  Telemann (1681— 1767) haben die Beccau'schen Singspiele in 
Musik gesetzt, so z. B . Handel das S ingspiel Am adis von G aula. D a s  
S ingspiel Holofernes ist in Braunschweig zur Auffilhrung gelangt und 
dort sehr beifallig aufgenommen worden. Beceaus geistliche und weltliche 
Lyrik sindet sich hanptsachlich in der 1719 im Verlage von T . C. Felginer 
in Ham burg herausgegebenen „Zuverlassigen Verknrzung mnssiger S tu n d en " , 
einer Gedichtssammlung, die sehr viele durchaus lesenswerthe Gedichte 
enthalt, aber schon jetzt ausierst felten geworden ist. Leider hindert die 
Beschranktheit des R aum es uns, der Lebensskizze des Dichters einige 
bemerkenswerthe P roben  seiner M use beizufugen. —

Nachdem w ir im Vorstehenden der litterarischen Grosien Fehm arns 
aus der zweiten Halfte des 17. Jah rh u n d erts  E rw ahnung gethan haben, 
wollen w ir jetzt unsere Betrachtung denjenigen M annern  zuwenden, welchen 
die V erw altung der Jnsel unter der wechselvollen Regierung des Herzogs 
Christian Albrecht anvertrau t w ar. Von den Beamten der S ta d t 
B u rg  a. F . sind die beiden Burgermeister M a tth ia s  Lafrenz und A ndreas 
Beyer zu nennen, von denen ersterer am 27. October 1701, letzterer 
(geboren 1632) am 5. M arz  1710 starb, nachdem er die letzten Ja h re  
seines Lebens erblindet gewesen war.

V on den fehmarnschen Landvogten aus der vorerwahnten Periode 
ist mancherlei zu berichten. I n  den letzten Ja h ren  des Herzogs 
Friedrich I I I . (von 1645 an) w ar Ju rg en  Gossel (geboren 1606) 
Landvogt aus Fehm arn, dessen S o h n  eine Tochter des Gutsbesitzers 
Henning D alldors aus Flugge heirathete. Ans Ju rg en  Gossel*) solgte 
1671 Heinrich Gossel a ls  sehmarnscher Landvogt, welcher zu verschiedenen 
M alen  in dieses wichtige Amt berufen ward. 1683, bei Einnahme der 
Jnse l durch die D anen, legte er seine W urde a ls  Landvogt meder, um 
dann 1689 bei der Wiedereinsetzung des Herzogs Christian Albrecht von 
Neuem zum fehmarnschen Landvogt ernannt zu werden. E r  starb am

*) Eine verw. Frau Landvogt Anna Gossel heirathete am 3. September 1688 
den Pastor D. Stubbe in Burg a. F.



24. October 1690 zu Petersdorf. W ahrend der Occupationsjahre 
1 6 8 3 — 89 fuhrten die Landesinspectoren M unden und P a u li  auf 
Fehm arn die Geschafte des Landvogts. 1692 wnrde P eter W itte 
(geboren 1642) Landvogt auf Fehm arn. Derselbe w ar fruher Schiffer 
gewesen und hatte zu Lemkenhafen gewohnt. I n  diesem O rte, der unter 
dem Herzoge Christian Albrecht einen so bedentenden Handelsverkehr 
hatte, dcch der Herzog 1680 veranlaht werden konnte, die dortige 
Schifffahrt zn Gunsten der S ta d t B u rg  a. F . auf 15— 20 Lasten zu 
beschranken, wohnten dam als viele Seefahrer. D er Schiffer P eter W itte 
hatte sich schon 1676 bemerkbar gemacht, indem er den damaligen 
Landvogt Heinrich Gossel beschnldigte, dah er sich von mehreren Landes- 
vorstehern durch Gelder aus der Kasse der Landesgemeinde håbe bestechen 
lassen, eine Anklage, welche zur Folge hatte, dah der Herzog eine 
strengere Beaufsichtigung der Gemeindekassen anordnete. J m  Ja h re  
1701 stiftete der damalige Landvogt P e te r W itte die noch jetzt in 
Landkirchen am Sonntage nach Jo h a n n is  abgehaltene Nachmittagspredigt, 
zu welcher S tiftu n g  er durch ein Geliibde veranlaht wnrde, das er im 
Ja h re  1662 abgelegt hatte, a ls  er in der Danziger Bucht bei S tu tth o f 
Schiffbruch erlitt und mit seinen vier Knechten auf wunderbare Weise 
dem fast sicheren Tode entrann. D a s  S tiftungscap ita l betrug 316 M ark, 
flir dessen Rente, etwa 19 M ark, der D iaconus, der C antor und der 
O rganist in Landkirchen verpflichtet wurden, am Sonntage nach Jo h an n is  
einen einmaligen Nachmittagsgottesdienst zu halten. Ferner verordnete 
P eter W itte , datz aus den Zinsen eines an einen gewissen Schweda 
P ran g e  verliehenen weiteren C apita ls von 22 M ark ein feder der in 
den Gottesbnden zn Landkirchen wohnenden Armen alljahrlich eine 
Kanne B ier und fur einen Schilling W eihbrot haben sollte. D ie Schlusz- 
worte der S tiftnngsurkunde tan ten: „G ott dem H errn aber sei L o b , 
E hr' und Dank fur seine gnadige E rrettung und wolle Allen, so zu 
Wasser und zu Lande in N oth nnd Gefahr sind, zu Hulfe kommen und 
ferner christliche Herzen erwecken, die dem Gottesdienst, den Kirchen, 
Schulen und der Arm uth beforderlich sind. Jh m  sei Ehre in Ewig- 
keit!" — P ete r W itte starb am 24. J u l i  1713 zu Lemkenhafen. I n
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der Kirche zu Landkirchen wird fem Epitaph gezeigt, nach dessen Jnschrift 
P e ter W itte 18 Ja h re  lang Kirchspielshauptmann des mittelsten Kirchspiels 
uild 15 Ja h re  hindurch hochfurstlich-wohlbestallter Laudvogt der Land- 
schaft Fehm arn gewesen ist. S e in  M appen, das auch zugleich das 
M appen der Mackeprang-Witte'schen Vetterschaft ist, sindet sich auf dem 
Epitaph und zeigt eine Vogelklaue mit drei Kugeln (W ittenpfennigen?); 
dasselbe M appen ist in sehr schoner G rav iruug  anf einem silbernen 
Willkommbecher enthalten, den „der Landvogt und E lterm ann" P eter 
W itte zn Lemkenhafen der Mackeprang-Witte'schen Vetterschaft verehrte. 
Auf diesem Becher bemerkt man folgende poetische W idm ung:

„G ott, la s  die Vetterschaft 
D er M itten und Mackeprangen 
F lohrieren alle Zeit 
Nach Wunsch und nach V erlangen I 
Las dieser beder stam,

O  H err, doch nicht ausgehen,
S o  lange a n 's  Himmels sahl 
D ie hellen sterne stehen!
Jh re  beste Freude sey 
Gottesfurcht und Einigkeit;
S o  kann ihm garnicht fehlen. -  
G ott hilfft zur Ewigkeit."

I n  der Kirche zu Landkirchen besindet sich ebenfalls das Epitaph 
des fehmarnschen Landvogts Ju rg en  Gossel, das aber statt des M appens 
mit einer Hausmarke versehen ist. —

Fast sammtliche aus dem 17. Jah rhnndert stammenden und in den 
fehmarnschen Kirchen vorhandenen Epitaphien tragen die M appen der 
S tif te r ;  wie denn uberhaupt das haufige Vorkommen von Fam ilien- 
wappen bei den altesten fehmarnschen Bauerngeschlechtern a ls  eine 
auffallende Erscheinung angesehen werden mus;. Wie behauptet wird, 
soll es schon bei den alten Deutschen S itte  gewesen sein, im Kriege ein 
bestimmtes Zeichen (Thier, B aum  u. s. w.) am Helm oder im Schilde



zu fuhren; aus diesem Abzeichen sollen sich dann spater die M appen 
gebildet haben, welche sich schon im M itte la lter allgemein verbreitet 
h a tten , von allen ritterlichen Geschlechtern gefnhrt wurden und so, 
forterbend oom V ater aus den S o h n , zu einem Erkennungsm al fur 
sammtliche Fam ilienm itglieder dienten. Eine irrthumliche Auffassung 
aber ware es, wenn man annehmen wollte, dafi nur S taa ten , S tad te  
und Edelleute M appen und Wappenembleme fuhrten: auch viele burgerliche 
Fam ilien, besonders zahlreiche Bauerngeschlechter, hatten, wie sich durch 
manche Urkunde mit Sicherheit darthun la h t, ihre eigenen M appen. 
Ueber das M appen der fehmarnschen Fam ilien  Mackeprang und M itte 
(Vogelklaue*) mit drei Kugeln oder Pfennigen) haben w ir uns fchon 
vorhin geauhert. D ie Fam ilie W older oder W ohler, eine fehr alte 
fehmarnsche Fam ilie, welche wahrscheinlich dithmarsischen U rsprungs ist 
und fchon in einer Urkunde vom Ja h re  1329 vorkommt, fuhrt ein 
Jag d h o rn  im M appen. S e h r  fchon ausgefuhrt findet sich das Wolder'fche 
M appen auf einem grofien Pfeilergemalde in der Kirche zu Landkirchen 
M s e k o  ^ o l ^ s r s  1539), auch an einem Kirchenstuhl daselbst, der 
wahrscheinlich ehemals zum Gestuhl der Wolder'schen Vetterschaft gehorte. 
Auf demfelben Gemalde bemerkt man das M appen der Fam ilie Tiedemann, 
welches zwei gegen einander gelehnte Halbmonde zeigt, in deren Krummungen 
zwei S te rne  stehen. A ls T onnies M arg u ard t aus M um m endorf im 
Ja h re  1702 der Petersdorfer Kirche einen A lta r schenkte, liefi er 
oberhalb desselben das M arquardt'fche Fam ilienw appen, einen springenden 
Hirsch, anbringen; auf dem geschlossenen Helme des Wappenfchildes 
bemerkt m an einen Fahnrich mit zwei Hornern. Einen eine weifie 
Fahne fchwingenden Fahnrich, bekleidet mit rothem Rock und weifiem 
Brustlatz, fuhrt die Fam ilie W ilder in  ihrem Fam ilienw appen. D ie 
Fam ilie M ildenstein hat eine S au le  in ihrem M appen, das auf zahlreichen 
Silberschildern der Burgercvm pagnie erhalten ist. Von einem Fam ilien
wappen der R auerten ist uns nichts bekannt; die meisten Glieder dieser 
Fam ilie setzten ihre Hausmarke in ihr Wappenschild, fo „Jachen R aw ert

*) raLApi-Ank — Elsterklaue.



aus P o tg a rn " , welcher der B annesdorfer Kirche einen silbernen Klingbeutel 
schenkte und denselben mit seiner Hausmarke zierte* **)).

Mancherlei Einblicke in das Leben und Treiben der alten Fehm araner 
gewahren uns die sog. Nachbarbucher oder Dorfbeliebungen, welche das 
O rtssta tn t der einzelnen Gemeinden enthalten und theilweise schon dem 
17. Jah rhundert entstammen. D ie uns vorliegende Beliebung der 
Gemeinde B annesdorf ist im Ja h re  1666 abgefaht und niedergeschrieben 
worden. I n  dieser Beliebung finden sich Bestimmungen uber die 
Benutzung der Gemeindeweiden, uber das Oeffnen der Wasserlaufe, 
uber das Setzen der Grenzsteine, uber die Leichenfolge bei Beerdigungen, 
uber die A bhaltung des B au lag s  dnrch die Dorfsgeschworenen aus dem 
Dingstein des O rtes, uber das Sam m eln  des a ls  B reunm aterial ver- 
wendeten Kuhmistes aus den D orfsstrahen, uber das H alten des ge- 
meinschaftlichen Hengstes, des S tie rs , des Bocks und des Ebers,^ uber 
die alljahrliche Besichtigung der Schornsteine^*) und Feuerfacher u. s. w. 
Nichtbefolgung der Beliebung und Nichtzahlung der in derselben fest- 
gesetzten S tra fen  wurden strengsteus geahndet; lautet doch der letzte 
P a rag rap h  der erwahnten B annesdorfer Beliebung wie solgt:

„ S o  Jem and diesen bis daher beliebten und oereinigten p u n e ts r i 
sich wollte wiedersetzen vnd einen jeden derselben nicht nachleben 
und daruber geklaget w urde, alhdann aus solchen F a ll ,  sollen die 
Nachbahrn M acht haben, in des Verbrechers H auh zu gehen, vnd 
darauh nach K uhr vnd W ahl dafi allergeredeste vnd Beste zu nehmen, 
damit sie zu ihren Bruchen vollig gelangen mogen."

*) Auf dem in der Kirche zu Burg a. F. vorhandenen Epitaph des schon 
fruher erwahnten, im Jahre 1646 verstorbenen Burgermeisters in Burg a. F., 
David Gloxinus, besindet sich ein Bildnih. welches man wohl irrthumlich sur ein 
Mappen gehalten hat. Dieses Bildnitz zeigt das vralte christliche Symbol des 
Welterlosers, namlich einen Pelikan, der sich mit seinem Schnabel die Brust 
verwundet.

**) Wie es scheint, maren die Schornsteine, welche erst im 15. Jahrhundert 
oder spater aus Ita lien  nach Deutschland kamen, bereits um die Mitte des 17. 
Jahrhunderts auf Fehmarn fast allgemein. Das Wort „Schorstein", wie es in den 
Nachbarbuchern vorkommt, ist nicht, wie man wohl vermuthet hat, von dem slav. 
Morte eorrm — schwarz abgeleitet. sondern von dem deutschen Morte scharren. 
schoren; man wahlte eben diese Bezeichnung. weil man den Rust von den Steinen 
abscharren, abkratzen mustte.



D ie hier erwahnten Bruchen bestanden theilweise in Geldbuhen, 
theilweise in Zahlung von B ier (T onne, halbe T onne , Viertheil, 
Achtentheil); auch findet sich wohl in einzelnen Beliebungen die S tra f- 
androhung, dah der dem O rtssta tu t Zuwiderhandelnde kunftighin von 
allen Nachbarn nicht mehr flir einen ehrlichen M an n  sollte gehalten 
werden.

W ie schon fruher gesagt worden ist, trieb die durch den 30jahrigen 
Krieg hervorgerufene S ittenverderbnih auch nach Fehm arn hin ihre 
W ellen; durch die K riegsgrauel des Polackenkrieges, sowie durch die 
kriegerischen W irren  unter Christian Albrecht erhielt dann die Verrohung 
des Volkes immer neue N ahrung . J m  Ja h re  1665 ermahnte der 
soeben genannte Herzog seinen fehmarnschen Landschreiber Jo h an n  von 
S an n e , der auf Fehm arn zunehmenden Zugellosigkeit und Roheit ge- 
buhrend entgegenzuwirken. B ier und M eth hatten hier bisher bei 
festlichen Gelagen a ls  Getrank gedient; jetzt gelangte der B ranntw ein  
mehr und mehr zur E infuhrung und verdrangte jene beiden Getranke. 
A ns den P ap ieren  der Burgercom pagnie ist zu ersehen, dah zuerst im 
Ja h re  1690 fur die Festlichkeiten dieser Bruderfchaft B ranntw ein  
angeschafft wurde. D am als w aren freilich noch sechs Schillings hin- 
reichend, den B ranntw einbedarf bei der Jahresfeier der Gesellschaft zu 
decken, und zwei J a h re  spater genugten sogar noch fims Schillinge fur 
diesen Zweck; im Ja h re  1758 hatte die Compagnie aber schon eine 
Branntw einrechnung von 30 M ark. W ie aus dem Archiv der Mackeprang- 
Witte'schen Vetterschaft hervorgeht, gebrauchte diese Verbindung im Ja h re  
1726 bei ihrem Jahresfeste fur 70— 80 Festtheilnehmer 11 Tonnen B ier 
a  4  M ark 8 Schillinge —  49 M ark 8 Schillinge; 1735 bei ahnlicher 
Gelegenheit hatte diese Vetterschaft fur P feifen , Tabak und B ranntw ein  
eine Ausgabe von 25 M ark  zu bestreiten. Selbst noch am Schlusse 
des vorigen Jah rh u n d erts  wurde bei den Festlichkeiten der B u rg er
compagnie eine ganze M enge B ranntw ein  vertilgt, zu dessen Ausschank 
jene zahlreichen kleinen silbernen Becher benutzt wurden, welche noch jetzt 
im Silberschatze der Gesellschaft aufbewahrt werden. Tabak kommt zuerst 
im Ja h re  1674 in den Rechunngen der Compagnie vor.



Gegen gemeine und gefahrliche Verbrecher ging man im 17. 
Jah rhundert auf Fehm arn rneistens sehr strenge vor. I m  Ja h re  1663 
w ar in der S ta d t B u rg  a. F . ein Seerauber und Dieb (x ira to8  e t 
la tro ) gefangen gesetzt worden, der dann daselbst am 7. Septem ber s. a . 
mit dem Rade vom Leben zum Tode gebracht wurde. Nach altem 
Branche wurde der Uebelthater auf seinem Gange zur Richtstatte durch 
zwei B urger Geistliche, den H auptpastor und einen der beiden Diaconen, 
vom Rathhause bis zum Kirchhofe geleitet, von wo aus die beiden 
Diaconen, nachdem der H auptpastor abgetreten w ar, den armen S u n d er 
bis zum Hochgericht fuhrten. D a  der B urger D iaconus Joachim  M aah  
soeben durch Krankheit am Erscheinen verhindert w a r , begleiteten die 
beiden anderen B urger Geistlichen, H auptpastor N . M . Lobetantz und 
Archidiaconus P e tru s  T i le ,  den Delinquenten auf feinem Wege zum 
Richtplatze und starkten ihn auf seinem letzten Gange durch geistlichen 
Zufpruch. Eine geplante V ertretung des D iaconus I .  M aah  durch den 
D iaconus N . M . Rachel*) aus Petersdorf a. F . kam nicht zur Aus- 
fuhrung. D a  der Weg vom B urger Rathhause bis zum dortigen 
Hochgerichte am Kirchhofe vorbeifuhrte, so ist die V erm uthung vielleicht 
nicht unberechtigt, dah der vormalige stadtische Richtplatz im S uden  oder 
im Sudosten der S ta d t  lag. W ir werden spater an einer anderen 
S telle  auf diesen P unk t zuruckkommen. —

E s erubrigt jetzt noch, hier einige merkwurdige Naturereignisse 
aus der Regierungszeit des Herzogs Christian Albrecht nachzutragen. 
D er W inter des J a h re s  1670 w ar sehr strenge, so dah die Elbe zufror 
und von vielen hundert Schlitten befahren wurde, auch die Ostsee mit 
einer starken Eisdecke belegt w ar. Dast man dam als sogar im S tande  
w ar, zu Fust und zu R oh  uber das E is  von Fehm arn nach Laaland 
zu gehen, beweist eine in den Aufzeichnungen der Burgercom pagnie 
enthaltene Notiz, welche wortlich lau te t:

„^ .o rio  1670 den 17. F ebruary  a ls  des D onnertages im Fastlabent 
ist ein tartarscher Furst, N ahm ens Kutluska Amuzka, nebenst 25 persohnen

*) N . M auritius Rachel, von 1660—70 Diaconus und von 1670—77 
Hauptpastor in Petersdorf a. F., war kaiserl. gekrbnter Poet.



mit Flitzbogen vndt 30 pferden a lh ir durch die S ta d t  nach P u ttg a rn  
vndt von dahr uber E ys nach R obuh in Lalandt gereyset vndt glucklichen 
ubergekommen."

D er 10. J a n u a r  1694 brachte, veranlaht durch einen Nordost- 
S tu rm , der kurz vor M itternacht begann und erst am darauf folgenden 
Tage aufhorte zu toben, ein fur alle Kustenplatze der Ostsee nachtheiliges 
Hochwasser, wetches eine solche Hohe erreichte. datz alle unm ittelbar am 
Masser belegenen Ortschaften und niedrigen Landereien uberschwemmt 
wurden. D a s  Masser stand reichlich 2 ,4  n i uber seiner gewohnlichen 
Hohe und fugte auch den Bewohnern der Jnsel Fehm arn manchen 
Schaden zu. Von dem starten S tu rm e  wurden die Fluthw ellen sogar 
bis nach O ldenburg i. H. getrieben; in G rube und auf den umliegenden 
G utern  ertrank zahlreiches Vieh. Erst 1650 hatte eine ahnliche Ueber- 
schwemmung die Kusten der Ostsee unter Masser gesetzt und den 
Kustenbewohnern erhebliche Nachtheile verursacht.



Fehmarn im nordischen Kriege. — Drangsale der Stadt Burg a. F. 
unter dem Minister Gortz. — Fehmarn wird mit dem herzoglichen 
Antheile des Herzogthums Schleswig an Danemark abgetreten. —

Allerlei Nachrichten aus diesem Zeitraume.
(1694—1773.)

„Sonst und Jetzt — J a , sonst war's 
anders."

Adolf M ullner: Die Schuld.

Nach dem Tode des Herzogs Christian Albrecht am 27. December
1694 solgte ihm in der Regierung sein S o h n  Friedrich IV ., welcher 
sich von den Bewohnern Fehm arns huldigen lietz und am 6. November
1695 die P riv ileg ien  der Landschaft Fehm arn bestatigte. Durch eine 
Resolution vom Ja h re  1697 schenkte er seiner M u tte r Friederike Amalie 
die Jagdgerechtigkeit aus dieser Jnsel. B is  zum Ja h re  1701 muhte die 
Jnsel Fehm arn dann dem Bischofe August Friedrich von Lubeck gewisse 
D eputat-, A lim entations- und Apanagegelder „ a d  d ies v i ta s " ,  wie es 
heistt, zahlen, deren Vertheilung zwischen S ta d t  und Landschaft durch 
einen E ntw urf des G eheim raths M ag n u s von Wedderkopp geregelt 
wurde. Am 4. M a i 1701 traf der Herzog mit dem Bischofe eine Verein- 
barung wegen wirklicher Uebertragung der Jnsel an den letzteren, und 
dieser bestatigte dann in seiner Residenz E utin  am 10. November s. a. 
die P riv ileg ien  der Landschaft Fehm arn, nachdem Landvogt, Kammerer 
und Richter ihm vorher den Huldigungseid geleistet hatten. D er im 
Ja h re  1698 geschlossene Wedderkopp'sche Contract setzte die jahrlichen Ab-
gaben der Jnsel Fehm arn aus 1 5 0 0 0  T h lr. fest, von welcher Sum m e
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die S ta d t B u rg  a. F . 2400  T h lr., also etwa V« bezahlen mustte, eine 
Abgabe, welche der dam als ganzlich in Verfall gerathenen S ta d t druckend 
genug wurde. D er Niedergang dieses Stadtchens w ar besonders durch 
die K riegsunruhen in der letzten Halfte des 17. Jah rh u n d erts , sowie 
durch die ganzliche Versandung des stadtischen Hasens, der sog. „neuen 
Tiefe", herbeigefuhrt w orden; auch hatten sich viele Handwerker in den 
D orfern der Landschaft angesiedelt, wodurch die Gewerbetreibenden der 
S ta d t  B u rg  a. F . in ihrem Fortkommen beeintrachtigt wurden. A ls 
1702 fur ganz Fehm arn eine Brandschatznng von 2 8 0 0 0  T h lrn . aus- 
geschrieben w ar, wovon nach der Ansicht der Landschaft Fehm arn die 
S ta d t  B u rg  a. F . den vierten Theil abhalten sollte, erklarte die bischofliche 
Regierung in E utin , dast diesem Ansinnen bei dem schlechten Zustande 
der S ta d t  nicht entsprochen werden konne.

Herzog Friedrich IV . fiel 1702 in der Schlacht bei Klissow und 
hinterlieh ein zweijahriges S ohnlein , K arl Friedrich, fur welches seine 
M u tte r Hedwig Sophie  und sein Onkel, P rin z  Christian August, die 
vormundschaftliche Regierung ubernahmen. Letzterer fungirte a ls  sog. 
Adm inistrator.

W ie w ir oben erw ahnt haben, w ar Fehm arn seit mehreren Jah ren  
an den Bischof August Friedrich von Lubeck ubertragen worden; derselbe 
starb 1705, und mit seinem Tode fiel diese Jnsel an das gottorfische 
H ans zuruck. D am als lag die V erw altung des herzoglichen Antheils 
fast ausschliestlich in den Hånden des F reiherrn  von Schlitz, genannt 
von Gortz, eines ranke- und eigensuchtigen M annes, welcher die Bevolkerung 
mit immer neuen S teuern  nnd Auflagen druckte und von derselben grohe 
Sum m en erprestte, n u r um sich selbst zu bereichern und M itte l fur seine 
selbstsnchtigen P lan e  zu gewinnen. Auch auf Fehm arn setzte Gortz seine 
Steuerschraube in Bewegung und sog das ganze Land derart aus, dast 
viele J a h re  vergingen, ehe und bevor man sich auf der Jnsel von diesen 
schamlosen Erpressungen erholen konnte. Ohne weitere Verhandlungen 
wurde im Ja h re  1706 der obengenannte Wedderkopp'sche Contract gekundigt, 
weil er — nun, weil er „dem Kammerinteresse nicht mehr konvenable" 
sei; dann erschien Gortz mit einem Landrath von Hagen selbst auf Fehm arn



und bewirkte eine Erhohung der stehenden Abgaben auf 1 8 0 0 0  T h lr .;  
auherdem verordnete er eine auherordentliche Auflage von 12 T h lrn . 
a  P flug , eine S tener, welche fur die 290 fehmarnschen Pfluge 3480  T h lr. 
ausmachten. A ls diese Sum m e nicht gleich bezahlt wurde, erhielten die 
Vertreter der Jnsel den strengen Befehl, innerhalb drei Wochen das 
Geld zu fchaffen, w idrigenfalls eine militarische Execution auf Fehm arn 
einrucken werde. Z u  diefen Erpressungen kam bald nachher das Elend 
des nordischen Krieges.

Am 20. December 1712 schlug der fchwedische G eneral M ag n u s 
Steenbock das danifche Heer bei Gadebusch und uberschritt die holsteinische 
Grenze, gefolgt von den Russen und Sachsen. V on einer dreifachen 
Uebermacht umzingelt, fchlupfte Steenbock endlich in die herzogliche Festung 
Tonning hinein, deren Thore der gottorfische Com m andant Zacharias 
W olf dem schwedifchen G eneral geoffnet hatte. Diefes Vorgehen des 
Commandanten W olf fah der danifche Konig Friedrich IV . fur einen 
Bruch der mit der herzoglichen Regierung vereinbarten N eu tra lita t an 
und fand dadurch eine hochwillkommene Gelegenheit, durch P a ten t vom 
13. M arz  1713 den herzoglichen Antheil von Schleswig-Holstein in Besitz 
zu nebmen. Z u r  Deckung der entstandenen Kriegskosten fchrieb er dann 
eine Brandschatzung aus, welche sich fur Fehm arn neben der damaligen 
Kriegs- und Vermogenssteuer auf 2 9 0 0 0  T h lr. belief. D ie beiden 
D eputirten H ans Lafrenz und C laus Beyer aus B urg  a. F . reisten nach 
Husum, um mit dem dortigen Kriegscommissair H ans C aspar von P la ten  
nber die Hohe der beabsichtigten Brandschatzung zu unterhandeln, welche 
denn auch am 18. M arz  1713 auf 100 T h lr. n P flug  festgesetzt wurde.
D a die S ta d t  B u rg  a. F . fur 65 Pfluge steuerte, fo kam diese auher-
ordentliche S ten er fur den O rt auf 6500  T h lr. zu stehen, von welcher 
Sum m e nur mit grotzer M uhe 2000  T h lr. flnssig gemacht werden konnte. 
Den Rest von 4 5 0 0  T h lrn . wuhte die von Freund und Feind aus-
gesogene S ta d t  nicht aufzubringen. Jnfolgedessen erschienen unerw artet 
am 24. A pril v. a ., Abends, der danifche Oberkriegscommisfair Breitenbach 
und der fachsifche Lieutenant Galle mit 40  Reitern und Knechten in
B urg  a. F . und drohten, noch weitere 200  M an n  Executionstruppen



zu beordern, falls die an der Brandschatzung fehlenden 4500  T h lr. nicht 
innerhalb vier S tunden  zur S telle  geschafft seien. J m  W eigerungsfalle 
sollten auch einige vornehme Einw ohner der S ta d t a ls  Geiseln nach 
Oldesloe nnd R endsburg gefuhrt werden. Durch diese D rohungen ein- 
geschuchtert, erliehen der Burgermeister H ans Christopher Krumfuh, der 
R a th  und das Deputirten-Collegium der S ta d t B urg  a. F . eine Auf- 
forderung an die B urger zur sofortigen Beschaffung der fraglichen 
Sum m e. D ie 4 5 0 0  T h lr. wurde denn auch glucklich aufgebracht, und 
schon am folgenden Tage hatte die Burgerschaft die Freude, dem 
W iederabzug der militarischen Execution beiwohnen zu konnen. Alle 
auf Fehm arn erpretzten Gelder wurden auf W agen zunachst nach 
O ldenburg und von da, ebenfalls auf W agen, nach Neustadt befordert, 
welcher T ran sp o rt der S ta d t O ldenburg eine Ausgabe von 2 T h lrn . 
verursachte.*) Z u  der fraglichen Brandschatzung steuerten auch die in 
B u rg  a. F . ihren Wvhnsitz habenden Vetterschaften der M arquarden, 
Hinrichsen und B ullen, der Lafrenzen und Kahlen, der W older und der 
R auerten  im V erhaltnih  ihres Vermogens bei.

D ie folgenden Ja h re  brachten weitere schwere Kriegslasten fur 
S ta d t  und Landschaft, so dah letztere bald nach 1713 schon 90000  T h lr. 
Schulden hatte; dabei w ar ihr Credit in Lubeck ganzlich erschopft. D ie 
Schulden der S ta d t  B u rg  a. F . stiegen von 3 6 6 6 6  T h lrn . auf 
5 0 0 0 0  T h lr .;  dazu kamen die drnckenden C avallerie- Einqartierungen 
der J a h re  1714  und 1715, welche fur B u rg  a. F . einen Kostenaufwaud 
von 2573 T h lrn . 32 Sch. erforderten. Wegen Nichtzahlung des 
M agazinkorns lagen Executionstruppen szunachst freilich nur ein 
Lieutenant und zwei Mnsketiere) in der S tad t. Die Kosten fur 
fortlaufende Executionen bezifferten sich fur B u rg  a. F . in den Jah ren  
1713— 29 auf 4027  T h lr. 25 S ch .; von 1 7 1 3 — 20 hatte die S ta d t

*) Oberkriegscommissair Breitenbach war menige Tage spater schon wieder in 
Oldenburg und fuhrte einige Fehniaraner, wahrscheinlich Vertreter der Landschaft 
Fehmarn, mit sich, welche als Geiseln nach Lubeck geschleppt werden sollten. Dem 
erwahnten Generalkriegscommissair Hans Caspar von Platen wurde spater der 
Proceh gemacht, weil er beschuldigt war, ihm anvertraute Staatsgelder unterschlagen 
zu haben.



allein an 6xtruor61riarii8 gegen 24531 T h lr. abzuhalten. Im m er neue 
S teuern  lvurden ersvnnen und in Anwenduug gebracht, z. B . eine 
Karossensteuer, eine Pserdesteuer, eine Schiffssteuer, eine Kopfsteuer 
u. s. w., und es ist durchaus nicht zu verwundern, wenn der ganzliche 
R u in  der S ta d t B n rg  a. F . durch diese fortwahrendeu beschwerlichen 
und druckenden Anflagen ui:d Contributionen herbeigefuhrt wurde.

J m  Fruhlinge des J a h re s  1715 zeigte sich bei Fehm arn eine 
feindliche schwedische Flottenabtheilung, welche von dem Schombynacht 
oder C ontreadm iral, G rafen Wachtmeister, befehligt wurde. Am 24. A pril
o. u. grifs eine danische Escadre unter dem A dm iral Christian K arl 
Gabel die Schweden nordwestlich von Fehm arn an und besiegte 
dieselben in einer blutigen Seeschlacht. E lf danische Schiffe kampften 
gegen sechs schwedische, 498  Kanonen gegen 313. D ie D anen verloren 
65 Todte und 200 Verwundete, die Schweden 600  Todte und Verwundete 
und 1900 Gefangene. J m  Dunkel der Nacht suchte die geschlagene 
schwedische F lotte, verfvlgt und beschossen von den D anen, langs der 
holsteinischen Kaste zn entweichen, um dann spater den grosten B e lt zu 
gewinnen. Dieser letztere Versnch wurde durch die danische F lo tte  und 
durch widrige W iude vereitelt,'und so sah sich der schwedische Commandant 
genothigt, seine Schiffe bei Bulk auf G rund zu setzen und sich dem 
danischen Adm iral Wessel zu ergeben.

Durch den Frieden zu Friedrichsburg im Ja h re  1720 wurde der 
nordische Krieg beendet. Dieser Friedensschlust hatte das Verhaltnist des 
gvttorfischen Antheils von Schlesw ig —  der gottorsische Antheil von 
Holstein kam zu Anfang des J a h re s  1721 wieder an den Herzog K arl 
Friedrich —  zu dem Konige von Danemark nicht geandert; folglich 
blieb auch Fehm arn, welches bereits 1713 von dem Konige besetzt 
worden w a r , in den Hånden der D anen. Alle B eam ten, Geistlichen 
und Unterthanen des gvttorfischen Antheils von Schleswig wurden 
gezwungen, vor den koniglichen Commissarien den Huldigungseid abzu- 
legen. Durch diese H uldigung, welche auch von den Fehm aranern 
verlangt und geleistet wurde, blieb Fehm arn dem koniglichen Antheile 
des Herzogthums Schlesw ig vollig untergeordnet.



Noch wahrend der danischen Occupation hatte em jungerer Zweig 
des gottorfischen Hauses, die sog. furstbischoflich-lnbeckische Linie, welcher 
schon fruher zur Sicherung ihrer Apanage-Gelder die Jusel Febm arn 
mit allen Einkunften von der regierenden gottvrfischen Linie uberwiesen 
worden w ar, den Anspruch erhoben, dah ihr a ls  Hypothek fur ihre 
Forderungen das Land Fehm arn gehore; der junge Herzog K arl Friedrich 
hatte auch 1717 diese freilich augenblicklich nicht in feinem Besitze 
befindliche Jnse l dem derzeitigen Bifchofe von Lubeck und seinen 
Nachkommen wegen der ihnen zustehenden A panage-G elder in derfelben 
Weise, wie die fruheren Bifchofe dieses Land befessen hatten, „eu m  o m n i 
ju ro  ot ju ris^ ie tio rio "  ubertragen. Dementsprechend forderte nun die 
furstbischoflich-lnbeckische Linie von dem Konige eine Abtretung der Jnsel, 
da derfelbe diefes E iland bei seiner Besitzergreifung doch n u r mit den 
darauf ruhenden Lasten an sich gebracht haben konne. Z u r K larlegung 
der Anfpruche dieser Linie gelangte dam als eine die fraglichen Ver- 
haltnisse erlauternde Schrift an einige furstliche Hose zur Vertheilung.

D er schon erwahnte V erfall der S ta d t B u rg  a. F . mehrte sich 
im ersten V iertel des vorigen Jah rh u n d erts  von J a h r  zu J a h r ;  1718 
w ar sogar der Burgerm eister der S ta d t genothigt, wegen nicht bezahlter 
Stadtschulden das E inlager (Schuldhaft) zu beziehen. I n  der „Historisch- 
statistischen D arstellung der Jnsel Fehm arn von G . Hanssen", der w ir 
die nachstehenden D aten entnommen haben, sind diese fur B u rg  a. F . 
so traurigen Zeiten eingehend geschildert w orden; danach haben die 
Kopfschatzregister jener Ja h re  bei den Nam en der einzelnen B urger etwa 
folgende Zusatze:

ist in schlechtem Zustande.
L . ist ganz verarm t.
<1. hat das H ans wuste stehen lassen.
O . gehet betteln.
L . muh sich sehr elend behelfen.
H  miserable W ittwe.

u. s. w.
D am als sturzten viele W ohnhauser der S ta d t ein oder wurden in



Scheunen verwandelt; es w ird sogar berichtet, dah im Ja h re  1731 
gegen 70 W ohnhauser der S ta d t  unbewohnt waren. I n  den S tad t- 
rechnungen aus jenen trnben Zeiten ist stets von eingefallenen W ohnungen 
die Rede, und trotz dieses Jam m ers kamen die militairischen Executionen 
megen ruckstandiger S teuern  nicht aus der S ta d t. Alle Proteste der 
Burgerschaft gegen eine ungerechte Besteuerung verhallten w irkungslos; 
selbst a ls  die G eneral - Landesuntersnchnngs - Commission 1727 von 
Schleswig nach Fehm arn kam und die Klagen der S ta d t a ls  berechtigte 
anerkannte, geschah zur Entlastung derselben fast garnichts. Ebenso 
hatte eine stadtische Abordnung, welche 1729 nach Kopenhagen ging, 
um der Rentekammer oder sogar dem Konige selbst die Beschwerden der 
Burgerschaft vorzutragen, einen nu r geringen Erfolg.

I m  Ja h re  1719 starb der Burgermeister H ans Christopher 
Krumfust, und mit seinem Tode bemachtigte sich der stadtischen Ver- 
w altung ein M agistrat, welcher in seinen Handlungen nicht immer von 
den redlichsten M otiven geleitet w ar. D a s  W ahlrecht der B urger 
wurde nicht mehr geachtet, und die Lasten der S ta d t  wurden von den 
Schultern der beguterten Landbesitzer, welche durch die Selbsterganzung 
des R a th s  in demselben die leitende Rolle ubernahmen, aus die Schultern 
der vielfach unbemittelten und durch den Hausirhandel schwer geschadigten 
Gewerbetreibenden, der Kaufleute und Handwerker, abgewalzt. Diese 
letzteren S tande  w aren uberhaupt im R athe fast garnicht vertreten; ihr 
Anspruch aus die Halfte der Sitze in den beiden Collegien, dem 
M agistrate und dem Deputirten-Collegium , mustte bei der M enge der 
N ahrungstreibenden dieser S ta d t  n u r gerechtfertigt erscheinen. W irkungslos 
verhallte eine Beschwerde der Burgerschaft uber das Gebahren des R a th s , 
obgleich in dieser Schrift folgende Kernstellen vorkamen: „D ie Justiz 
liegt allhier ziemlich krank darnieder" und weiter: „ F u r  die Besichtigung 
der Wasserlaufe, wobei es must gefressen und gesoffen sein, werden der S ta d t 
50 M ark angerechnet" und endlich: „ D a s  Schuttergeld ist in eines Edlen 
R a th s  Tasche gefallen und will nicht wieder zum Vorschein kommen"*).

*) Bergl. „Historisch-stat. Darstellung der Jnsel Fehmarn" von G. Hanssen, 
S . 144,



Erst im Ja h re  1762 erhielt die S ta d t B urg  a. F . eine nene Ver- 
fassung, welche die vorstehenden Uebelstnnde theilweise beseitigte und, w as 
die Hauptsache w ar, die Anstellung eines eigenen Stadtkassirers forderte.

D ie B urger Handwerksmeister damaliger Zeit suchten ihre alten 
Gerechtsame, welche in der schon erwahuten Verordnnng des Herzogs 
Christian Albrecht vom Ja h re  1633 enthalten waren, gegenuber den auf 
dem Lande sehhaften Gewerbetreibenden mit peinlicher S trenge anfrecht 
zu erhalten; besonders hart verfuhren sie auch mit den nicht zunftigen 
Handwerkern, den sog. „Bohnhasen", deren Thatigkeit sie auf alle mogliche 
A rt und Weise einzuschranken suchten. Gegen die den Handwerksamtern 
nicht angehorenden Handwerker wurde auch wohl mit E inw illigung des 
Burgerm eisters das sog. „B ohnhasen-Jagen" in Anwendung gebracht, 
eine Procedur, deren Handhabung deutlich aus eiiler im Archiv des 
B urger Schneideram ts enthaltenen Klageschrist hervorgeht, welche der 
B urger C laus Friedrich M a n  in B urg  a. F . am 5. J u l i  1762 gegen 
den dortigen Schneidermeister H ans Joachim  S trohkar beim M agistrat 
der S ta d t einreichte. I n  dieser Klageschrist erzahlt der Klager C laus 
Friedrich M a n  namlich, „w asgestalt derselbe vor nicht gar langer Zeit 
ein altes Kleid, welches schon langstens gewendet worden, nach dem 
M eister Leonhard*) gebracht und von ihm begehrt, solches zu flicken und 
etwas auszubessern, dieser aber unter dem Vorwande, dah er dazu die 
Zeit nicht hatte, sich dessen entlediget, w orauf Klager solches selbst ver- 
richten wollen, auf A nrathen der F ra u  S ecreta ir Venninghausen**) aber 
es dem Schneidergesellen Jsebehn, welcher sich eben in dem Hause befand, 
nberlassen håbe. Wie aber derselbe eben damit beschaftigt gewesen, ist 
Angeklagter (Schneidermeister H. I .  S trohkar), von einigen andern Amts- 
meistern und dem S tadtd iener Ebel begleitet, jedoch ohne vorher von 
dem H errn Burgerm eister E rlaubnih  dazu erhalten zu haben, den 12. v. M . 
grim m iger und wuthender Weise in die S tu b e  gefallen, hat dem Schneider
gesellen Jsebehn diesen alten dnrchlocherten Rock mit G ew alt entrissen

*) 1731 wird ein Schneidermeister Johann Leonhard in Birrg a. F. erwahnt.
**) Hans Christoph Venninghausen war schon 1?41 Syndicus des Magistrats 

pnd Stadtsecretair zu Burg a. F.



und solchen gleichsam im T rium ph durch die S trasten getragen und in 
sein Verwahrsam gebracht." Klager bestreitet das Recht der B urger 
Handwerker, durch das stattgehabte „B ohnhasen-Jagen" die Thatigkeit 
der nicht zunftigen Amtsgenossen zu hemmen, durchaus nicht, glaulil 
aber, in diesem Falle es mit einer „frevelhaften friedbruchigen Gewalt- 
that" zu thun zu haben, weil den gewaltsam unter Anfuhrung des 
M eisters S trohkar vorgehenden Schneidermeistern des B urger Amtes 
die Einw illignng des Burgerm eisters zu ihrem eigenmachtigen Vorgehen 
gefehlt håbe.

W ahrend der fruher erlvahnten Reibereien zwischen R ath  und 
Burgerschaft w ar in B u rg  a. F . H ans M ildenstein Burgermeister. 
E r w ar 1682 geboren, studirte in Leipzig, bekleidete bereits 1723 das 
Amt eines B urger Burgerm eisters und starb am 16. December 1769. 
Um die Jnsel Fehm arn hat er sich durch die E infuhrnng des Kleebaues, 
den er wahrend seines A ufenthalts in Sachsen kennen gelernt hatte, sehr 
verdient gemacht. Wie erzahlt w ird, hat er den ersten Kleesamen aus 
Holland bezogen und das P fund  anfanglich mit einem Dukaten bezahlt. 
A ls er damit beschaftigt w ar, den S am en  auszustreuen, spottelten seine 
Nachbarn uber sein U nterfangen; fanden sie es doch geradezu lacherlich, 
dah man versuche, G ra s  zu saen. E r  aber liest sich nicht beirren, und 
bald hatte er die G enugthnung, die fruheren Gegner seines Unternehmens 
mit Kleesamen versorgen zu dnrfen. D er Burgerm eister H ans 
M ildenstein, der sich anch um die V erw altung der S ta d t B u rg  a. F ., 
sowie um die Beilegung des dort entbrannten Zwistes zwischen M agistrat 
und Burgerschaft mancherlei Verdienste erw arb, so dcch er nach seinem 
Tode noch viele J a h re  hindnrch im Gedachtuist seiner dankbaren M it- 
bnrger fortlebte, ist ein Sproszling der gegenwartig aus Fehm arn 
weitverzweigten Fam ilie M ildenstein. M it Recht schreibt F . W . O tte 
iiber M ildenstein und seine Bestrebungen irm die E infuhrnng des 
Kleebaues aus Fehm arn etwa wie solgt: „D er Burgermeister M ildenstein 
erwarb sich durch die E infuhrnng des nunmehr aus Fehm arn allgemein 
betriebenen Kleebaues um den dortigen Ackerbau und mithin um seine 
sammtlichen Landsleute ein unsterbliches Verdienst, welches sveit mehr



a ls  die weltgepriesenen S iege manches landerverheerenden Kriegshelden 
einer dankbaren Ehrensaule werth w are."

W ahrend der Amtszeit des Burgerm eisters Mildenstein wurden die 
S teuern  und Abgaben der S tn d t B urg  a. F . noch fortwahrend erhiiht. 
1736 w ar die S ta d t  1 0 6 0 6  T h lr. an S teuern  ruckstandig, ja, 1756 
sogar 2 5 4 5 0  T h lr. Cour. und 1800 T h lr. Kronen. Erst in der letzten 
Halfte des vorigen Jah rh u n d erts  wurde der auf B u rg  a. F . lastende 
Druck mehr und mehr gemildert, indem eine Herabsetzung der ordinairen 
Abgaben erfolgte und ein groher Theil der rnckstandigen S teuern  erlassen 
w urde; trotzdem hatte B urg  a. F . 1757 noch 4 0 0 0 0  T h lr. Stadtschulden 
und dabei zugleich Executionstrnppen fur Steuerruckstande in seinen 
M auern . Z u  diesen Beschwernissen kamen mihrathene Ernten und eine 
verheerende Hornviehseuche, welche sich in den 50er Jah ren  auf Fehm arn 
zeigte und dort zahlreiches Vieh hinwegraffte. Einzelne von dieser 
Krankheit befallene Thiere seuchten freilich durch, blieben aber tangere 
Zeit hindurch elend und schwach und gaben n u r wenig M ilch. I n  
O ldenburg i. H. starben an dieser und einer ahnlichen Seuche des 
J a h re s  1746 im Ganzen 1200 Stuck Hornvieh und 1766 noch wieder 
3 0 0 — 350  Stuck. —

D a s  Amt und das Ansehen des neben dem Rathe der S ta d t 
B u rg  a. F . stehenden S tad tvogtes, eines mit Genehmigung des jedes- 
maligen Landesherrn angestellten Beamten*), welcher das Interesse des 
Fnrsten in allen stadtischen Angelegenheiten zu wahren hatte, w ar um 
die M itte  des vorigen Jah rh u n d erts  ties gesunken, wie eine Beschwerde 
des B urger S tad tv o g ts  Joachim  Herm ann Fitz uber den B urger 
M agistra t vom Ja h re  1738 bekundet. I n  seiner Eingabe beklagte sich 
Fitz hoheren O rtes, dah der B urger M agistrat ihm seine Amtswohnung 
entzogen, seine Einnahm en vorenthalten und das Verweilen im R aths- 
K irchen-Stuhl untersagt håbe. Ans diese Beschwerde ersolgte ein M andat 
des kvniglichen S ta tth a lte rs  fur Schlesw ig-H olstein, w orin der B urger

*) Nach dem Burger Stadtrecht vom 19. August 1190 sollte der jedesmalige 
Stadtvogt mit Einwilligung des Landesfursten und mit „Eintracht und Willen" des 
Rathes eingesetzt werden. 1751 wurde der Burger Christian Hinrich Lange in 
Burg a. F. zum Stadtvogt bestellt.



M agistrat angewiesen w ard , dezl S tad tvog t Fitz kunftighin a ls  einen 
Officialen mit aller Bescheidenheit zn behandeln und ihn mit un- 
anstandigen, einem S tadtd iener oder A ufw arter zustehenden D ingen zu 
verschonen. Fitz w ar auch zugleich B arb ier.

Am 1. J a n u a r  1745  wurde in B n rg  a. F . eine Zollstatte 
eingerichtet und M a rtin  W ilhelm  Silckenstadt zum Zollverw alter daselbst 
ernannt; dessen Einnahme setzte eine konigliche V erordnung vom 14. 
December 1744 auf 150 T h lr. G ehalt und 50  T h lr. W ohnungs- 
vergutung fest. Jh m  wurden zwei berittene Visiteure, welche den T ite l 
„C ontro leur" fuhrten, beigegeben, von denen jeder ein jahrliches G ehalt 
von 50 T h lrn . und auherdem 30  T h lr. fur das H alten eines Pferdes 
bezog. D er eine der beiden Visiteure muhte in B nrg  a. F ., der andere 
in Lemkenhafen stationirt sein. Nach der vorerwahnten koniglichen 
Resolution vom 14. December 1744, gerichtet an den Landrath und 
Amtmann F . v. Ehrenschild, sollte fernerhin alles Loschen und Laden 
auf Fehm arn n u r zu Glambeck und zu Lemkenhafen gestattet sein*). —

D a s  H ans Schleswig-Holstein-Gottorf konnte den Verlust seines 
Antheils am Herzogthum Schlesw ig an Danemark noch immer nicht 
verschmerzen; aber alle Anstrengungen dieser Linie zur W iedererlangung 
des verlorenen Gebietes w aren bisher erfolglos geblieben. D a  bestieg 
im Ja h re  1762 der Herzog K arl P eter Ulrich von Schleswig-Holstein- 
G ottorf a ls  P eter I I I .  den russischen Kaiserthron und forderte, nachdem 
er mit dem Konige Friedrich II . von Preussen ein B nndnih vereinbart 
hatte, eine Herausgabe des gottorfischen Antheils von Schleswig. Schon 
zeigte sich ein russisches Geschwader bei Fehm arn, wahrend ein rnssisches 
Landheer in Mecklenburg zum Einfalle in Danemark bereit stand, a ls  
sich plotzlich die Kunde verbreitete, dcch P eter I I I .  Krone und Leben 
verloren håbe. Seine Nachfolgerin, die Kaiseriu C atharina, ries Heer 
und F lo tte zuruck und vereinbarte 1767 durch Verm ittlung des danischen 
M inisters von Bernstorff mit dem Konige Christian V II. von Danemark 
einen V ertrag , kraft dessen der herzogliche Antheil von Schleswig

*) Im  Jahre 1782 war Johann Hieronymus Esmarch Zollverwalter in 
Bnrg a. F.



abgetreten und zugleich in einen Austausch des gottorfischen Antheils 
von Holsten: an Danemark gegen die Grafschaften O ldenburg und 
Delmenhvrst gewilligt wurde. Dieser vvrerst geheim gehaltene V ertrag 
sollte erst nach eingetretener Volljahrigkeit des Groszfursten P a u l, des 
S ohnes der Kaiserin, endgultig vollzogen werden, w as denn auch am
1. J u n i  1773 geschah. An die jungere gottorfische L inie, die sog. 
furstbischoflich - lubeckische, welche schon fruher Anrechte auf Fehm arn 
wegen ihr zustehender Apanage-Gelder geltend zu machen suchte, gelangte 
eine entsprechende Geldentschadigung zur Auszahlung. S o m it maren die 
beiden Herzogthnmer smit Ausnahm e eines kleinen, dem Herzoge von 
Glucksburg zustehenden Gebietes, das aber auch schon 1779 erworben 
wurde) unter einem Landesherrn vereinigt.

V on den fehmarnschen Beam ten dieses Zeitraum es (1694— 1773) 
ist n u r menig zu berichten; von einigen Amtm annern und Landvogten 
sind nu r die Namen erhalten. Auf den Amtmann Detlev v. Ahlefeld- 
B rodau  (1713) folgten der Justizrath  Lohendal (1715) und der 
E ta tsra th  Joachim  Friedrich von der Luhe (1717, 1722). D er um 
1730 und 1731 erwahnte fehmarnsche Amtmann und Landrath, B aron  
Friedrich W ilhelm  von Hertzberg, hat sich durch seine im Ja h re  1739 
herausgegebene fehmarnsche Gesindeordnung bemerkbar gemacht. S e in  
Nachfolger w ar der Justizrath  F riccius, welcher 1742 starb und noch 
kurz vor seinem Ende das Amt eines Amtmannes auf der Jnsel Fehm arn 
mit dem eines fehmarnschen Landvogtes vereinigte. Nach Friccius Tode 
wurde der Landrath Friedrich von Ehrenfchild Am tm ann auf Fehm arn, 
der aber bereits 1745 verstarb und dann den Landrath Ernst Ludwig 
von Hattenbach zum Nachfolger erhielt*).

A ns der Amtszeit des Amtmannes E. L. v. Hattenbach ist ein 
Kaufcontraet erwahnensmerth, der: der danische Konig Friedrich V. am 
29. October 1748 mit dem Landmanne Jacob  Mackeprang in Blieschendorf

*) Von den bis zum Jahre 1742 bestallten fehmarnschen Landvogten wollen 
wir hier folgende ermahnen: Hofrath Pincier, Hofrath Hagen 1709, Kammerer 
Detlev Rieck, bevollm. Landvogt von 1713—22, B. Reinhold Hartmann 
(1722-25), Jnterimslandvogt, Kanzleirath undLandschreiber Peter Schroder(1725—30) 
und Kammerer Georg Rieck, bevollm. Landvogt von 1736—41.



abschlost. Nach diesem Contracte uberliest der Konig fur die Sum m e 
von 1300 T h lrn . dem genannten Jacob  Mackeprang die bisher dem 
Landesfursten eigenthumlich gehorenden sog. „S taberdorfer Holzweiden". 
Fast das gesammte A real dieser Weiden w ar dam als mit sogen. K ratl, 
dem sparlichen Ueberreste ehemaliger W aldungen, bestanden*). E s  scheint, 
dah das aus diesem „K ratt"  hervorragende Geholz (Staberholz) in fruheren 
Jah ren  viel groszer gewesen ist a ls  jetzt; heistt es doch in einem Abgaben- 
verzeichnisse des Ja h re s  1641 wortlich: „ F u r  die M ast (Schweinemast) 
im Holtzlein S tab ern , wenn solche vorhanden . . . .  100 T h lr ."  Diesem 
steht freilich eine Bemerkung des n u r menige Ja h re  spater schreibenden 
Danckwerth entgegen, nach welcher aus Fehm arn auster Hasen kein W ild 
zu finden sei. J m  Anfange des vorigen Jah rh u n d erts  wnrde das kleine 
Geholz stark mitgenommen, indem die furstlichen Beam ten aus Fehm arn 
dort zu ihrem eigenen Gebrauche nach Bedarf Brenn- und Nutzholz fallen 
liehen. Dieses anderte sich, a ls  im Ja h re  1727 dem Holzvogte R auert 
die Beaufsichtigung und Pflege der fast zerstorten Holzung ubertragen 
wnrde. A ls Jacob  Mackeprang 1748 die Holzweiden mit dem S taber- 
holz erwarb —  fur 28 D rom tsaat**) Weidelandereien wnrde der Gemeinde 
S taberdorf wahrend einer F rist von zwei Ja h ren  das Vvrkaufsrecht ein- 
geraumt — , wnrde ihm zur Pflicht gemacht, das ganze Landareal, wenn 
no th ig , durch S teinw alle vor dem Andrange der M eeresfluthen zu 
schutzen. Ueber die Schonung der Holzung bestimmte der K aufcontract: 
„D ie Holzung darf er (Jacob Mackeprang) sich anf gute hauswirthschaftliche 
Weise zu Nutze machen, und die verdorrten und ganz verdorbenen Baum e 
aus vorgangige Anweisung zwar sogleich niederschlagen, hingegen latzt er

*) Es ist ubrigens wahrscheinlich, dah die Jnsel Fehmarn vormals auch an 
ander« Orten bewaldet war, so in der Gegend niirdlich von Gammendorf und Putt- 
garden, woselbst man bei der Eindeichung der Jnsel machtige Baumstamme und 
Geweihe vom Hirsch nnd Elch auffand. Ans unterqegangene Walder scheinen auch die 
im Westerkirchspicle vorkommenden Flurnamen Wohld, Rahde, Holtenrehnen und 
Brook hinzuweisen.

**) Dromtsaat (nicht Drombtsaat), ein fehm. Feldmaatz, hat seinen Namen von 
einem alten aus Fehmarn gebrauchlichen Kornmaatze (Dromt). 1 Dromtsaat — 12 
Schipsaat a 4 Fahsaat. Or. Groth leitet Dromt ab von tiimoclluln — Dreimaah. 
Die Grohe der Schipsaaten variirt je nach der Gute des Bodens zwischen 22 und 
bl jURuthen. Das Mittel davon betragt 36 ^R uthen . Bergl. Bargum, Jahrbucher fur 
die Landeskunde VI., S . 282 ff.



sich das ubrige Geholz und dessen Beibehaltung, auf Anpflanzung junger 
Baum e anherster Moglichkeit angelegen sein, sorget anch insonderheit 
dafur, dah bestandig eine gute Anzahl Baum e zum Merkzeichen der 
Seefahrer unterhalten werde, a ls  von welchen er ohne Anweisung einige 
zn fallen nicht befugt ist." —  D er Konig legte beim Verkauf eine 
S ten er von 80 T h lrn . Kronen in die neue Besitznng und machte dieselbe 
von sonstigen L asten , mit Ausnahme von autzerordentlichen Kriegs- 
stenern, frei. —

U nter den Geistlichen, welche wahrend des hier geschilderten 
Zeitranm es auf Fehm arn wirkten, wollen w ir an dieser S telle  den durch 
seine zahlreichen theologischen Schriften bekannt gewordenen fehmarnschen 
Kirchenpropsten und H auptpastor in B urg  a. F ., Conrad Friedrich 
S tresow , nicht nnerw ahnt lassen. E r wurde am 19. F eb ruar 1705 zu 
Sandberg  in S undew itt geboren, empfing seine Gym nasialbildung auf 
der lateinischen Schule in Lubeck und bezog dann zum S tud ium  der 
Theologie die Universitaten in Kiel und W ittenberg. J m  Ja h re  1730 
kam Stresow  als P asto r nach Rieseby, 1738 in gleicher Eigenschaft nach 
Haseldorf und 1752 a ls  Kircheninspector und Hauptpastor nach Husum. 
Am 10. November 1760 wurde er zum Hauptpastor in B urg  a. F . 
vocirt; hier starb er am 17. December 1788, nachdem er am 30. Octbr. 
1776 die W urde eines konigl. danischen Cvnsistorialraths erhalten hatte. 
Um das Schulwesen der Jnse l Fehm arn hat S tresow  sich insofern 
bleibende Verdienste erworben, a ls  er fur die Ausbildung der ihm 
untergebenen, an den zahlreichen Nebenschulen der Jnsel wirkenden 
Schulhalter S o rg e  trilg und den Unterricht derselben sorgsam uber- 
wachte*). J m  Ja h re  1765 erschien von ihm im Verlage des Waisen- 
hauses in Halte ein „Vollstandiges Handbuch fur Schulmeister, besonders 
auf dem Lande, die ihnen anvertraute Jugend  sruchtbarlich zur Seligkeit 
zu unterweisen u. s. w ." Dieses Werk zersiel in zwei Theile und

*) Erst wahrend der Amtszeit des Propsten I .  H- Hammer in Burg a. F. 
(1812—23) konnten die 40 fehmarnschen Dorfschuten in 27 Districtsschulen um- 
gewandelt werden, obgleich der P lan einer derartigen Itmgestaltung schon lange 
Vvrher in einer Schulordnung fur die Landschaft Aehmarn vom 24. Jan u ar 1757 
ausgesprochen worden war.



enthielt 1. einen belehrenden Unterricht fur die Schullehrer iiber die 
Pflichten derselben und 2. Gebete, Lehr- uud Fragestucke, Zergliederungen 
u. s. w. Auch a ls  Dichter geistlicher Lieder hat S tresow  sich mehrfach, 
und nicht ohne Erfolg, versncht. Seine eiust vielfach a ls  Erbanungsbucher 
bemltzten Liederfammlungen: „Biblisches Vergnugen in G ott"  (Hamburg 
1752), „S o n n - und festtagliche Erquickstunden" (Fleusburg 1757) und 
„Katechismus in geistlichen Liedern" (F lensburg 1785) sind jetzt freilich 
grofitentheils vergessen; einzelne der in diesen Sam m lungen enthaltenen 
Lieder finden sich aber noch hin und wieder in den Gesangbuchern der 
evangelisch-lutherischen Kirche, so z. B . im Cramerschen Gesangbncbe das 
Lied N r. 7 1 2 : „Gieb, o H err, dah w ir die G aben." D er Kirche in 
Landkirchen nberwies S tresow  gegen eine freie Grabstcitte seine reich- 
haltige B ibliothek, die dort noch jetzt in einem zur S eite  des A lta rs  
stehenden Schranke ausbewahrt w ird , uber welchem das B ildn ih  des
Gebers hangt.

E in  anderer Geistlicher, welcher sich a ls  schleswig-holsteinischer 
Topograph einen Nam en erw arb , ist der von der Jnsel Fehm arn 
stammende D iaconus Jo h an n  Friedrich August D orfer in Preetz. D orfer 
hat am 9. M arz  1766 zu P etersdorf a. F . das Licht der W elt erblickt 
a ls  S o h n  des C antors und Lehrers an der dortigen Parochialschule, 
Jo h an n  M ichael D orfer, und der M argare tha  C atharina Niefeldten, 
Dochter des ehemaligen C antors Jo h a n n  Friedem ann Nieselot in 
B urg  a. F . Grofieltern des Topographen maren der M aurerm eister 
H ans M ichael D orfer und seine Ehefrau A nna M a ria , geb. S ig ism undinn , 
zn Efileben, einem Kirchdorfe bei B uttstadt in Thuringen. Seine Vor- 
bildnng fur den geistlichen Berus erhielt D orfer auf dem Gymnasium 
in P lo e n ; spater studirte er in Kiel und bestand 1791 sein theologisches 
C^amen in Gluclstadt. Nachdem er dann vier Ja h re  lang d ^ d ig e r  an 
der Heiligen-Geist-K irche in Alton« gewesen w a r, ging er 1799 als 
D iaconus nach Preetz, wo er bis an sein Lebensende verblieb (f  2 l .  
August 1827). I n  Preetz gab D orfer seine topographischen Werke uber 
Schlesw ig, Holstein und Lauenburg heraus, welche dam als, da sie aus 
einem vorhandenen Bedursnisse hervorgingen und sich in jeder Weise



a ls  durchaus brauchbar erwiesen, mehrere Auflagen erforderlich machten. 
Auher semen Topographien hat D orfer auch nber die Kunde unserer 
engeren Heimath Schleswig-Holstein eine ganze Anzahl Arbeiten („Chronik 
des Klosters und Fleckens Preetz", „Einige Fragen  ilder den Namen 
und die Abstammung der Propsteier u. s. w.) veroffentlicht, welche 
sammtlich ein beredtes Zeugnih fur den unermndlichen Sam m elfleih ihres 
Verfassers sind. —

W as die B ildung und die Sittlichkeit der alten Fehm araner des 
18. Jah rh u n d erts  anbetrifft, so kann nicht geleugnet werden, dah sich 
hierin bei ihnen im Allgemeinen ein langsamer Fortschritt zum Bessern 
bemerkbar machte; trotzdem w ar der rohe und gewaltthatige S in n , der 
fruher besonders bei den Trinkgelagen der Jnsu laner, wenn die Theil- 
nehmer vom Genusse geistiger Getranke erhitzt Maren, in seiner ganzen 
W ildheit und Ungebundenheit hervorbrach, nicht vollig verschwunden. 
I n  der Bestallung des im Ja h re  1713 verstorbenen fehmarnschen 
Landvogtes P eter W itte ist von „versosfenen, unbescheidenen Kerlen" die 
R ede, welche auf Fehm arn die Landschreiber „im Gerichte und bei 
P ub lic irung  der Urtheile und sonsten mit unbescheidenen W orten 
anzufahren sich unterstehen." I n  einem anderen Schriftstucke aus dem 
Ja h re  1737 wird von der M ehrzahl der fehmarnschen Einwohnerschaft 
behanptet, dah sie von N a tu r sehr te n a x  s—  hartnackig, widerspenstig) 
Mare. B ei Festlichkeiten maren die Fehm araner damaliger Zeit meistens 
sehr unmahig im Genusse der verabreichten Getranke, welche Unmahigkeit 
haufig Zank und Schlagerei hervorrief. F . W . O tte erzahlt, wie 
ein fehmarnscher Landm ann des vorigen Jah rh u n d erts  bei einer 
Festlichkeit 20 Kannen B ier zu sich nahm, hierauf seinen Weg nach 
Hause zu Pferde zurncklegte und, nachdem er im S ta lle  vom Pferde 
gefallen w ar, die Nacht auf einem auf der Scheunendiele vorgefundenen 
S tro h lag er zubrachte. Besonders lustig und lebhaft ging es auf den 
fehmarnschen Bauernhochzeiten her, zu welchen nicht felten 80 —100 Personen 
eingeladen waren. B ier und B ranntw ein dienten auch bei dieser Gelegenheit 
fur die mannlichen Festtheilnehmer a ls  Hanptgetrank, wahrend die von 
den M annern  gesondert im Pesel sitzenden F rauen  mit Kasfee und Kuchen



bewirthet wurden. Ausschreitungen seitens der erwachssnen Jugend 
ereigneten sich besonders bei den ncichtlichen Schwarm ereien in der 
Sylvesternacht, in  der Fastnachtszeit, in der Johannisnacht*) u. s. w. 
D ann  w ar gewohnlich die ganze erwachsene Jugend  der Jnsel auf den 
Beinen und vernbte im jugendlichen Uebermuthe den verschiedenartigsten 
U nfug: junge Baum e wurden niedergebrochen, Scheunenthore ausgehangt, 
Gartenbanke fortgeschleppt u. s. w. E s  wird erzahlt, dah bei einer 
derartigen Gelegenheit einst das Jungvolk einen auf dem Hofe eines 
Landm annes stehenden leeren B auw agen auf die Dachfirst einer Scheune 
zog, wo der Besitzer ihn am andern M orgen zu seinem Schrecken 
gewahrte. D ah  bei solchen Gelegenheiten auch fleihig „gefenstert" wurde, 
ist felbstverstandlich. I m  sausenden G alopp und ohne S a tte l  und Z aum  
jagten dann wohl die jugendlichen Nachtreiter und F reier auf Pferden, 
die sie ohne E rlaubnih  von der Weide oder aus dem S ta lle  genommen
hatten, von einem D orfe zum andern und machten den verschiedenen
Schonen der Jnsel ihre A ufw artung. M eistens wurden die abgetriebenen 
Thiere am M orgen nicht wieder zur S telle  gebracht, und hausig soll es 
fruher vorgekommen sein, dah der fehmarnsche Landm ann mehrere Tage 
hindurch feine G aule entbehren muhte und nicht eher Kunde von ihnen
erhielt, bis er ihr Fehlen an den Kirchthuren des Landes offentlich
ausrufen lieh. Hatte dieses letztere M itte l nicht den gewnnschten Erfolg, 
so wandte man wohl zur W iedererlangung des verschwundenen Pferdes 
eine fog. „S ym path ie" an, wie w ir eine solche kurzlich unter den 
Aufzeichnungen eines fehmarnschen Landm annes aus dem vorigen Ja h r-  
hundert entdeckten. Diese Sym pathie lautet wortlich :

*) Das Johannisfest, das Fest der Sommersonnenwende. scheint bei den alten 
Fehmaranern in hohem Ansehen gestanden zu haben. Fenster und Thuren wurden 
an diesein Tage mit Maien geschmuckt; zugleich veranstaltete die unerwachsene Jugend 
mit Kranzen und Maien einen Umzug dnrch das Dorf. I n  der Johannisnacht 
wurden von den jungen Madcheu nach Anweisung der M utter Krauter geiammelt, 
welchen eine besonders heilkraftige Wirkung nachgeruhmt wurde. Hiermit scheinbar 
im Widerspruche stehend, galt aus Fehmarn der Glaube, das; der Thau der Johaunis- 
uacht schadlich sei. Vom Thau der Johannisnacht feucht gewordene Wasche sollte 
bei dem Trager derselben einen unheilbaren Krebsschaden hervorrufen; denn in dieser 
Nacht giug nach der Bolksmeinung der Krebs aus dem Masser und kroch im thau- 
feuchten Grase umher („denn loppt de Kres", wie man auf Fehmarn sagte.) Das 
Johannisfest wird in Schweden „Midsommarsdag" genaiint. bei den Sudrussen ist 
es das Fest des Jw an Kupala.



„ S o  einer ein P ferd  weggeritten hat anh dem S ta l  oder von 
T u lle r , datz er es wieder B ringen M u h , wo er es geholt hat : 

Nehmet einen todten N agel anh einen todten Sarck, ist das 
P ferd  anh den S ta l  geholt, so schlaget den Nagel unten in 
der Krippe, wo er gestanden hat, ist er von T uller geholt, 
so nehmet einen Tuller-Plock, schlaget den Nagel dar ein, a ls 
dan schlaget den Plock in der erde, wo er gegangen hat, so 
muh er es wieder B ringen.

Olkum H ............in ? .............. .
1786, 18. M arz ."

Alle M andate und Verordnungen der Behvrden gegen das 
Nachtfreien und Fenstern auf Fehm arn hatten einen nu r geringen 
E rfo lg ; die Unsitte schien vielmehr so fest eingewurzelt zu sein, dah an 
eine sosortige Beseitigung derselben nicht gedacht werden konnte. I n  
einer Constitution wider das Nachtfenstern auf Fehm arn vom 16. J u n i  
1702 verordnete Bischof August Friedrich von Lubeck, dah alle bei 
solchen nachtlichen Zusammenkunften gegebenen Eheversprechen illegitim 
und ungiltig sein sollten. P ersonen , welche bei derartigen nachtlichen 
Visiten und „N acht-C ourtesien" abgefaht w urden, sollten eine Bruche 
von zehn R th lrn . bezahlen oder einer anderen, noch scharferen S tra fe
verfallen. 1706 erfolgte eine neue V erordnung, die besonders gegen 
das Nachtreiten und Nachtschwarmen gerichtet w ar und die nachtlichen
Zager mit Leibesstrafen bedrohte. Scharfere Verfugungen wurden in den 
Zahren 1731, 1737, 1752, 1762  und 1770 erlassen. Die Verordnung 
lom 29. A pril 1752 belegte die Nachtreiter m it Karrenstrafe, und die 
Deelaration vom 14. Septem ber 1762 stellte sur Fehm arn bei wieder- 
chllten Klagen seitens der fehmarnschen Beam ten uber das Nachtfenstern 
and Hernmstreisen funger Leute Cavallerie-Einguartierungen in Auvsicht, 
melche durch nachtliches P a tro n illiren  in den Dorsern der Jnsel Nuhe schassen 
sollten. J m  Ja h re  1770 wurde der des Nachtrxitens bezichtigte Fehm araner 
Heinrich Heldt ohne weitere Reguisition in die K arren abgeliesert'

*) Das Fenstern heitzt auf Fiihr „Upsittergelag". in der Prapstei „na n Dcerns 
gahn", in der Schweiz „Kiltgang", in Bregenz und Umgegend „Fugen , auf Helgo- 
land „Korteln".



Schon von A lters her wandten sich viele Fehm araner der Schifffahrt 
zu; befasi doch die Jnsel Fehm arn bereits zu Heinrich Rantzaus Zeiten 
50 eigene Schiffe, welche mit anderen zusammen die Erzeugnisse des 
E ilandes bis nach Frankreich, S pan ien  und I ta l ie n  brachten und hier 
fur die heimathlichen Ausfuhrproducte willige Abnehmer fanden. Auf 
diesen Fahrten  liefen die fehmarnschen Schiffsfuhrer und Seefahrer 
dann haufig Gefahr, von den turkifchen P ira ten , welche selbst bis in die 
Nordsee streiften, gekapert und in die Sclaverei nach Algier gefuhrt zu 
werden. W ar ein Seem ann in die Hande der Korsaren gefallen, so 
boten feine fehmarnschen Anverwandten alle verfugbaren M itte l auf, um 
den Loskauf des Gefangenen zu erwirken. J m  Ja h re  1726 bewilligte 
die Mackeprang-W itte'fche Vetterschaft fur die Befreiung des „Hansi 
Krantz, welcher anietzo in der Turkifch Sclaverei lieget" 9 M ark, und 
k 729 schenkte dieselbe Vetterschaft an „P eter W iepert fur feinen Schwager, 
so in der Turkifch Sclaverei lieget" 6 M ark. Einige in die turkifche 
Sclaverei gerathene nordfriesifche Seefahrer wurden in A lgier fehr vom 
Gluck begunstigt, fo Hark O lufs von Amrum, der zum Heerfuhrer des 
Beys von Constantine emporstieg, und T am  Tam en von S y lt ,  der es 
sogar bis zum Beglerbeg (S ta tth a lte r einer Provinz) brachte. —

Rechts von dem Wege welcher von P etersdorf nach dem volk- 
reichen Dorfe Danfchendorf fuhrt, und zwar nu r einige H undert Schritte 
von dem erstgenannten O rte entfernt, liegt ein Fleckchen Erde, welches 
von A lters her das Interesse der Fehm araner in ganz besonderer Weise 
in Anspruch nahm. Jnm itten  eines freien Platzes erhebt sich hier seit 
Menschengedenken ein niedriger, mit grunem Rasen bedeckter H ugel; zur 
Seite liegt ein kleiner Teich. Dieser O rt diente im vorigen Jahrhunderte 
und auch wohl fruher der Landschaft Fehm arn als Richtplatz; hier 
wurden jene Verbrecher hingerichtet, uber welche das landschaftliche 
Criminalgericht der Jnsel Fehm arn das Todesurtheil gefallt hatte. Auf 
dem flachen Hugel erhob sich fruher ein machtiger G algen, zu desfen 
Fusien man wohl die Leichname der gemasiregelteu Verbrecher verfcharrte.

S e it  w ann das fehmarnfche Hochgericht anf diesem Platze ein- 
gerichtet wurde, wird wohl schwer nachweisbar fein; jedenfalls dursen



w ir den Ursprung der Petersdorfer Richtstatte auf 2— 300 Ja h re  zuruck- 
datiren, vielleicht noch weiter. D ie S ta d t B urg  a. F ., die von A lters 
her eine von der Landschaft Fehm arn getrennte Commune bildete, hat, 
soviel w ir missen, diesen Richtplatz nie benutzt; wie die S ta d t B urg  a. F . 
ihre eigene Gerichtsbarkeit hatte, so hatte sie auch ihre eigene Richtstatte. 
Zweifelhaft bleibt es freilich, wo sich der ehemalige Richtplatz der S ta d t 
B u rg  a. F ., dessen schon in einer Urkunde vom Ja h re  1471 (AalZiidtzrAlitz) 
E rw ahnung geschieht, befand; dast er aller Wahrscheinlichkeit nach fruher 
im S uden  oder Sudosten der S ta d t  lag, ist von uns bereits angedeutet 
worden. I n  einer Nachricht uber die spater erwahnte Kindesmorderin 
A nna Paulsen  heistt es, dast diese von ihrem Gefangnisse aus den 
B urger G algen sehen konnte*). J h r  Gefangnist w ar in einem der 
letzten Hauser der Snderstraste, und zwar auf der Ostseite derselben. 
Konnte die M orderin , wenn sie, wie es heistt, aus der H interthur ihrer 
Zelle blickte, den stadtischen Galgenberg sehen, so mustte dieser in der 
Nahe des S tif te s  S t .  Ju rg e n  belegen sein. Dast sich hier auch die 
ehemalige stadtische Schinderstatte befunden hat, geht aus der folgenden 
Bemerkung des B urger Todtenregisters hervor:

„20. J a n u a r  1723 hat sich leyder zu S arensdorp f dieser er- 
schreckliche Casus zugetragen, da Ju rg e n  W ohler hier aus der S ta d t 
geburtig vor tage aus seinem Hause ausging, und sich hinter dem 
Dorffe in A ndreas S ieverten Koppel an einem Baum e erhing. J s t  
derohalben selbigen 4 a to  von dem Buttelknechte abgeschnitten und bey 
S t .  Ju rg e n  in dem G raben zwischen der Schinderstatte und dem 
Kirchhofe begraben. G vtt behute allen und jeden vor dergleichen Desperation 
umb Jesu  w illen."

E s  scheint, dast man den B urger Richtplatz und die stadtische 
Schinderstatte spater —  w ann, ist ungewist —  nach dem S taaken

*) Vergleiche die Schrift von dem Propsten C. F. S tresow : „Merkwurdiges 
Leben und seliges Ende einer jungen Dienstmagd, Anna Paulsen. welche wegen be- 
gangenen Kindesmordes auf Femern den 30. December 1774 enthauptet worden"; 
dorl heis;t es S . 50: „Einsmals bey rauhem Schneegestober sindet die Nachbarin 
(Frau des Gefangenwarters) sie (die Morderin) mit frohlichem Blick znr Hinterthur 
aussehen, wo sie das Hochgericht des Stadtfeldes vor Augen hat."



(Galgenteich) verlegte, woselbst sich letztere noch in der ersten Halfte 
dieses Jah rh u n d erts  befand. —

Die erste Nachricht uber eine Hinrichtung auf dem Petersdorfer 
Richtplatze stammt aus dem Ja h re  1 7 2 4 ; dam als wurden dort drei 
Personen, der Frauenm order Tode aus S taberdorf und die beiden 
aus dem mittelsten Kirchspiele stammenden Diebe Selschen und Johannsen, 
vom Leben zum Tode gefuhrt; ersterer wurde gekopst, letztere kamen an 
den Galgen. Alle drei Personen wurden einige Zeit vor der Exeeution 
in das Petersdorfer Gerichtsgefangnih abgeliefert —  der M order sast 
oben, die Diebe unten — ; dort blieben sie in strengem Gewahrsam von 
Fastnacht bis Jacob i, um wahrend dieser Zeit von den beiden P e te rs 
dorfer Geistlichen, dem H auptpastor C. O . Zw erg und dem D iaconus 
S tephan  G ra f ,  auf die Hinrichtung vorbereitet zu werden. D ie 
genannten beiden Geistlichen wirkten auch bei der Hinrichtung nnd 
startten die dem Tode verfallenen M issethater auf ihrem letzten Gange 
zum Hochgerichte durch geistlichen Zuspruch*).

J m  Ja h re  1733 wurde dann wiederum auf der Petersdorfer 
Richtstatte eine Jngu isitin , N am ens M eyer, im Westerkirchspiele wohnhaft, 
hingerichtet.

Am 6. August 1774 todtete die 20jahrige A nna P au lsen , eine 
unverehelichte Dienstmagd in dem D orfe Preesen, ihr neugeborenes 
Tochterlein und vergrub die Leiche in dem G arten  ihrer Dienstherrschaft. 
S ie  w ar die Tochter eines ehr- und gewissenlosen Menschen, des 
Arbeiters H ans Hinrich Paulsen  oder P a g e ls ,  und stammte aus 
Meeschendorf. Auf D enunciation ihres B rodherrn  zur Hast gebracht, 
raum te sie gegenuber dem Prasidenten des lairdschaftlichen Crim inal- 
gerichts, dem Amtmanne und Landrath E. L. v. Hattenbach, ihr Vergehen 
ein. D ie Uebelthaterin wurde dann von B urg  a. F . aus zu Pferde an 
den O rt ihrer T h a t gefuhrt, um dort der Leichensection beizuwohnen.

*) Tode wird in einem uns vorliegenden Schriftstucke des Petersdorfer 
Kirchenarchivs als „Frauenmorder" bezeichnet. Todtete er, was wahrscheinlich ist, 
seine eigene Frau, so wird diese mit der laut Ausweises des Burger Todtenreaisters 
am 12. Marz 1723 verstorbenen „Wiebke Tode aus Staberdorf" identisch sein, welche 
am 17. Marz 6. a. auf dem Burger Kirchhofe bestaltet wurde.



Am 28. October s. a. verurtheilte das Criminalgericht die M orderin  
zmn Tvde, a ls  T ag  der Hinrichtung den 30. December s. a. festsetzend. 
B is  dahin wurde die V erurtheilte durch den Propsten C. F . S tresow , 
den Archidiaconus H ans Thomsen, den D iaconns N . Mackeprang und 
den ennck. tliso l. H uttem ann, sammtlich in B u rg  a. F ., auf den Tod 
vorbereitet. Bei der A bfahrt zum landschaftlichen Hochgerichte bei
Petersdorf ries die reumuthige S u nderin  den umstehenden Kindern und 
Einw ohnern der S ta d t  B u rg  a. A. die M orte zu: „^iebe Kinder, 
spiegelt euch an m ir! Jch b in , gottlob, vergnugt; hente ist mein 
Hochzeitstag." D arau f bestieg sie freudig den bereitstehenden M agen, 
in welchem schon drei Geistliche —  die beiden B urger Geistlichen 
Thomsen und Mackeprang, sowie der Candidat der Theologie —  ihrer 
harrten, um sie auf der F a h rt nach Petersdorf durch trostlichen Zuspruch 
AN ermahnen^ P ropst S tresow  suhr mit dem Amtmanne o. Hattenbach 
dahin. Eine aus den Kirchspielsleuten des Oster- und Norderkirchspiels 
bestehende Bedeckung escortirte die D elinquentin bis an die Kirchspiels- 
grenze des mittelsten Kirchspiels, von wo aus sie durch die Kirchspiels- 
leute des mittelsten Kirchspiels bis an die Grenze des Westerkirchspiels 
geleitet wurde. H ier nahmen die Kirchspielsleute des Westerkirchspiels 
die M orderin  in Em pfang und fuhrten sie in die Gerichtsherberge zu 
P e te rsd o rf, wo der Am tm ann mit dem gesammten Gerichtspersonal 
abgestiegen w ar. I n  der Petersdorser Gerichtsherberge entspann stch 
dann ein S tre it  zwischen den Petersdorser Predigern, S am uel Schultze 
und I .  D . G undelach, einerseits und den obengenannten B urger 
Geistlichen andererseits tiber die Assistirung bei der Hinrichtung, welcher 
S tre i t  vorlaufig seitens des Am tm annes und Landraths zu Gunsten der
Petersdorser Geistlichen entschieden wurde. Unter V oran tritt der Peters- 
dorfer Schuljugend —  gefiihrt von dem C antor des O rtes —  und der 
beiden dortigen Geistlichen wurde die M orderin  dann von der Gerichts
herberge zum Richtplatze geleitet, wo bereits 2000  Menschen der 
Hinrichtung harrten. D er Landschreiber verlas dort in Gegenwart des 
Amtmannes und sammtlicher Gerichtspersonen das Todesurtheil und 
ubergab dasselbe dann zur Vollstreckung an den Scharfrichter, der die



M orderin mit dem Schwerte enthauptete. D er Kopf wurde an einen 
P fah l geschlagen und der Leichnam unter dem G algen verscharrt. Nach 
der Hinrichtung hielt P ropst C. F . S tresow  aus B urg  a. F . eine 
tangere Ansprache an die versammelten F eh iuaraner, w orin er sie 
anfforderte, doch endlich von dem althergebrachten Nachtfreien und 
Nachtfenstern, dieser fehmarnschen N ationalsunde, der auch die Anna 
Paulsen zum Opfer gefallen sei, zu lassen. D er Liebhaber der Anna 
P au lsen , der S o h n  eines angesehenen H ausm annes in Preesen, hatte 
sich seiner Bestrafung durch die Flucht entzogen. Die von dem Propsten 
C. F . S tresow  unter dem T ite l: „M erkw nrdiges Leben und seliges 
Ende einer jungen Dienstmagd, A nna Paulsen, welche megen begangenen 
Kindesmordes aus Fem ern den 30. December 1774 enthauptet worden; 
den E inw onern der Jnsel Fem ern zum lehrreichen historischen Denkmal 
und warnenden Spiegel vorgestellt von C. F . S .  (Lnbeck bei D onatius)" 
uber diese Hinrichtung veroffentlichte Schrift besindet sich noch jetzt in 
den Hånden vieler Fehm araner und ist noch hente sehr lesenswerth.

Am 10. October 1786 wurde aus dem landschaftlichen Hochgerichte 
bei Petersdorf schon wieder eine Kindesmorderin mit dem Schwerte 
vom Leben zum Tode gefuhrt: es w ar die A nna M aasi aus B isdorf.

Nicht immer w ar man dam als aus Fehm arn in der Lage, die 
dort begangenen M ordthaten mit der Hinrichtung aus dem Richtplatze 
bei Petersdorf suhnen zu konnen. S o  hatte man im Ja h re  1758 aus 
Fehm arn einen B ettler und Landstreicher, P e ter M eyer, ans Kackderle 
bei O tterndorf im Lande Hadeln stammend, der sich eines Diebstahls 
verdachtig gemacht hatte, verhaftet und in das Gefangnih zu Landkirchen 
abgeliefert. Z u r  Bewachung w ar ihm eine Person beigegeben worden. 
I n  der Nacht vom 26. aus den 27. A pril s. n. entledigte sich der 
Verhaftete im Gefangnisse seiner Fesseln, todtete die ihn bewachende 
Person und entfloh m ittels eines am S tran d e  der Jnsel vorgefundenen 
Bootes uber den Fehmarnsund. Ans ahnliche Weise entwischte der 
Dienstknecht M arx  Lafrentz ans P ilttgarden, welcher dort am 14. M a i 
1766 die Schwester seines Dienstherrn erschlagen hatte und dann fluchtig 
geworden w ar,



D a s  vorstehend erwahnte Gefangnih in Landkirchen, ein enges, 
finsteres, aus uubehauenen Felsblocken aufgesetztes Gebaude, das jetzt 
bereits seit Ja h re n  a ls  Spritzenhaus Verwendung findet, fuhrte fruher 
den Nam en „S taaken"^). Ucber den ehemaligen traurigen Zustand dieses 
Gefangnisses giebt uns der Kammerjunker und Assessor R aw ert im 
„ S ta a tsb . M agazin , Bd. I I I . ,  xaZ. 566 ff." folgende interessante 
S ch ilderung:

„Zum  Bew eis, dafi auch Amtsgefangnisse desser sein konnten, moge 
das Landkirchener aus Fehm arn dienen. E s  ist ein kleines, aus 
uubehauenen Feldsteinen aufgefuhrtes Gebaude, dessen innerer R aum  in 
zwei Theile eingetheilt ist. I m  inneren R aum  ist eine Oeffnung in 
der M a n e r , ein paar Z oll breit und eine halde Elle lan g , wodurch 
das Licht einfallt; der Fufiboden besteht aus der blohen Erde, die Decke 
ans B rettern , wodurch einige Locher gebohrt zum Behufe der V entilation. 
D er anherste R aum  ist ganz dunkel. I n  einer Ecke ist ein holzerner 
Block mit zwei Lochern fur die Beine des Gefangenen, um ihm so das 
Entlanfen zn benehmen. I n  der W and ist eine sehr schwere Eisenkette 
befestigt. M a n  sagte indessen, dafi beide Gefangnisse nicht mehr gebraucht 
wiirden. Ueber diesem Gemache ist ein Dachstubchen, zu welchem eine 
Treppe an der Auhenseite des Gebaudes fuhrt. T rau rig  ist es, wenn 
m an, wie hier der F a ll, es sur ein Gluck halten mufi, wenn der 
Gefangene sein Gefangnih verlassen kann, wenn er will. M a n  erzahlt, 
dah vor geraumer Zeit ein hier inhaftirter M order, welcher gekopft 
werden sollte, aus eigenem Antriebe zum grade gegenuber wohnenden 
G efangenw arter gekommen sei und ihn erinnert hade, wie es nun Zeit 
sei, zum Richtplatze zu gehen. E in schrecklicheres Gefangnih hade ich 
noch nicht gesehen; es w ar m ir vorbehalten, ein solches zwei M onate 
daranf in M olln  zu sehen."

Nicht felten kam es vor, dah Verbrecher, welche im Holsteinischen 
oder anderw arts strafwurdiger Vergehen bezichtigt waren, nach der Jnsel 
Fehm arn kamen, um sich dort fur einige Zeit zu verbergen und dann

*) Wahrscheinlich verdankt auch der Hafenort Burystaaken ssinem fruheren 
Gefangnisse (Staaken) seinen Namen.



spater wieder aufzutauchen. S o  gingen in den 70er oder 80er Ja h ren  
des vorigen Jah rh u n d erts  mehrere E inw ohner des D orfes Grohenbrode, 
welche sich dort einer Widersetzlichkeit gegen die S taa tsg ew alt schuldig 
gemacht hatten, nach Fehm arn und verblieben dort mehrere M onate*). 
D ie Ursache ihrer Flucht w ar solgende: D er Besitzer der G uter 
Grohenbrode und Lohrstorf, Geheimrath von Thienen, hatte den P la n  
gefaht, das G rohenbroder F ah rh au s am Fehmarnsunde zu verlegen; 
dabei hatte er sich verpflichtet, die Gemeinde Grohenbrode fur den 
nengewahlten Bauplatz durch eine entsprechende Landentschadigung aus 
den Lohrstorfer G utslandereien zu befriedigen. D am it w aren aber die 
Grohenbroder Eingesessenen nicht einverstanden; sie rotteten sich vielmehr 
zusammen, zerstorten das bereits gelegte Fundam ent des neuen Fahrhauses 
und verjagten die beim B a n  desselben beschaftigten Handwerker mit 
Gewalt. Ans eine gegen diesen Unfug seitens der Gutsberrschaft durch 
den damaligen Ju s titia riu s  von L ohrsto rf, Justizrath  Jensen in Kiel, 
hoheren O rtes eingelegte Beschwerde erschien dann eine bewaffnete 
Truppenmacht —  1 Lieutenant und 18— 20 S o ldaten  —  in Grohenbrode, 
um die dortigen widerspenstigen B auern  zum Gehorsam zu zwingen. 
Gegen diese Truppenm acht revoltirten dann die Bewohner des D orfes, 
indem sie die S o ldaten  mit Sensen und Dreschflegeln angriffen und 
dieselben dadurch zur Flucht nothigten, bei welcher Gelegenheit vier oder 
fiinf Eingesessene des O rtes erheblich verwundet wurden. Nach Bekannt- 
werden dieser aufruhrerischen T h a t beorderte die Regierung eine Compagnie 
M ilita ir  von R endsburg nach Grohenbrode. Jetzt wurde das D orf bei 
Nachtzeit umzingelt, und ein groher T heil der Bewohner gerieth in die 
G ew alt der Behorde, welche einige der A ufrnhrer zur Zuchthaus- und 
Gefangnihstrafe verurtheilte, andere dagegen mit Staubbesen streichen 
lieh. D ie R adelsfuhrer der ganzen Affaire hatten sich aber durch recht- 
zeitige Flucht nach Fehm arn gerettet und genossen dort fur einige Zeit 
die viel geruhmte Gastfreundschaft ihrer sehmarnschen dtachbarn. Erst 
a ls  der G rim m  des Gewaltigen auf Lohrstorf sich gelegt hatte, kehrten

*) Vergleiche I .  C. L. F rie s : „Das Land Oldenburg in historischer und 
topographischer Hinsicht", S . 109—11,



die S u n d er von Fehm arn nach Grohenbrode zuruck, um ihre Fam ilien 
und ihr Besitzthum aufzusuchen. —  „S onst und jetzt —  J a ,  sonst w ar 's  
anders!"  —

Diebstahle und andere geringe Vergehen wurden in jener Zeit 
damit geahndet, datz man die Schuldigen an den Schandpfahl, den sog. 
„Kaak", kettete. I n  B u rg  a. F . gab es frnher zwei Schandpfahle, von 
denen der eine, der sog. Kirchenpfahl, links von der A uffahrt zur B urger 
Kirche, der andere auf der nordostlichen Ecke des Rathhauses linmittelbar 
an der Hauptstrahe angebracht w ar. An jedem P fah l befand sich ein 
B rett, w orauf m an den Namen des S n u d ers  schrieb, sowie ein Halseisen, 
welches den Uebelthater se nach S trafm aas; entweder kurzere oder langere 
Zeit vor und nach Kirchzeit aufzunehmen hatte. Gegen Ende des vorigen 
Jah rh u n d erts  sah man neben dem B urger Rathhause einen haushohen 
P fah l, der am oberen Ende mit einem machtigen Besen geziert w ar. 
H ier wurden ehedem, wie erzahlt w ird, die Missethater mit Stanbbesen 
gestrichen. S o  w ird berichtet, dah am 7. October 1774 zwei B urger 
ans B u rg  a. F ., die in D iebshaudel verwickelt und znr Karrenstrafe 
verurtheilt waren, hier offentlich mit Ruthen gepeitscht wurden, wahrend 
die m it Schiehgewehren bewaffnete Burgerwache einen Kreis um die 
Angeschuldigten schliehen muhte. I n  B annesdorf, Landkirchen und. Peters- 
dorf befanden sich ebenfalls Schandpfahle mit Halseisen an den Eingangs- 
pforten zu den Kirchhofen. D er letzte,, an einen der beiden Bannesdorfer 
Schandpfahle angekettete Uebelthater w ar gestandig, einem Bewohner des 
Norderkirchspiels mehrere Korbe mit ledenden Bienen entwendet zu haben. —

V on den merkwnrdigen Naturereignissen des vorigen Jah rhunderts  
musi hier des Erdbebens in Lissabon gedacht werden, eines Ereignisses, 
welches am 1. November 1755 diese prachtige Hauptstadt P o rtu g a ls  in 
einen Trum m erhaufen verwandelte und die ganze W elt in Schrecken 
setzte. S o g a r  bis nach Schleswig-Holstein hin auherte dieses furchtbare 
Erdbeben seine W irkungen. Ueberall verspurte man hier zu Lande 
Erdstosze, die Flusse traten ans ihren Ufern, und die Kronlenchter in den 
Kirchen geriethen in 's  Schwanken, ohne dah man dam als im S tande 
w ar, sofort eine Ursache dieser Erscheinungen aufzufinden. E in an



demselben Tage mit seinem Fahrzeuge im Kieler Hafen liegender Schiffer 
Jurgensen von Fehm arn befand sich um M ittag , I I V 2 U hr, in seiner 
Cajnte bei der M ahlzeit, a ls  er plotzlich eine starke Bewegung seines 
Schiffes wahrnahm . Auf das Verdeck eilend, bemerkte er zu seinem 
Erstaunen, dah das T au , mit welchem er das Schisf an der Schiffbrucke 
befestigt hatte, von einander gerissen w ar. Erst mehrere Tage spater, 
nachdem er von dem Erdbeben in Lissabon Kunde erhalten hatte, fand 
Jurgensen eine Erklarung fur den sonderbaren V organg. An vielen 
Kustenplatzen der Ostsee tra t das M eer ubrigens dam als aus seinen 
Ufern und uberschwemmte die angrenzenden Felder.

Ileber einen im Ja h re  1756 bei Fehm arn stattgehabten bemerkens- 
werthen Fischfang berichten die „Schleswig-holst. Anzeigen," Jah rg an g  
1756, S .  108, wie so lg t: „ ^ r iiro  1756 S onn tages den 1. F ebruar 
hat Fischer B arthold  R ub in  zu B n rg  in Fehm ern bey dem Stacken, 
wo die Hollsteinischen Holzbothe anlegen, einen Dorsch gefangen, der 
14 P fund  gewogen; denselben zu dem Landrath B aro n  von Hertzberg*) 
gebracht, der ihn bezahlt mit 9 Sch. Dieser Fisch hatte drey S teine in 
dem Leibe, die zusammen wiegen 14 und dreh-viertel Loth:

t .  Einen Feuerstein, 4  und ein halb Loth.
2. Einen Kieselstein, 6 und ein halb Loth.
3. Einen Kieselstein, 3 und drey viertel Loth.

D er Feuerstein hat seine gewohnliche F arbe und ist nicht be- 
schlagen; die Kieselsteine sehen nicht weih aus, sondern roth, und sind 
mit Schleim oder Schlam m  beschlagen. D ie Kieselsteine sind oval, der 
grossesle etwas kleiner wie ein Hunerey, der kleinere etwas grosser a ls
ein Taubeney. D er Feuerstein ist an einem Ende zwey F inger dick,
am anderen Ende so dunn a ls  der Rucken eines Messers. E r ist lang
beynahe drey Zoll, breit zwey Z o ll."

D as  J a h r  1760 ist erwahnenswerth wegen eines heftigen Nordwest- 
S tu rm es (wahrscheinlich am 21. November), in welchem die 100 F u h

Der Amtinann und Landrath.. Baron Friedrich Wilhelm von Herhberg, 
war 175«, nicht mehr im Amte. G. Hanssen nennt ihn einen „thatigen. wiewohl 
etwas gewaltsamen Amtmann", der mit Umsicht und Energie der sich wahrend serner 
Amtszeit breit machenden sehmarnschen Bauernaristokratie Schranken zu setzen wutzte.



hohe Spitze des B urger Kirchthurmes umgeworfen wurde. Erst drei 
Ja h re  spater konnte dieser T hurm  von Neuem , aber um 60 F u h  
niedriger, aufgerichtet werden, nachdem die Gelder fur den T hurm bau 
durch eine allgemeine Kirchencollecte flussig gemacht worden waren.



Fehmarn rutter Christian VII. und Friedrich VI. — Die Schweden 
auf Fehmarn. — Amalie Schoppe, eine fehmarnsche Dichterin. — 
Nachrichten ubcr landwirthschaftliche Verhaltnisse auf der Jnsel Fehmarn. —

Sonstiges.
1773—1839.

„Man liest doch nichts lieber, als 
seines Valkes Geschichten."

Cl. Harms.

D er Konig Christian V II . hatte un Ja h re  1766 a ls  siebenzehn- 
jahriger Ju n g lin g  den danischen T hron  bestiegen und im J u l i  1771 den 
fruheren Arzt und S tadtphysikus in A ltona, Jo h a n n  Friedrich Struensee, 
zu seinem geheimen Cabinetsm inister gemacht. Schon ein J a h r  spater 
erfolgte der S tn rz  dieses mit vorznglichen Geistesgaben und hoher 
staatsmannischer Einsicht ausgerusteten M annes, der aber gleichwohl nicht 
verstanden hatte , den von ihm vertretenen Neuerungen G eltung zu 
verschassen, ohne der D enkungsart, der S itte  und dem Nationalstolz des 
danischen Volkes gebuhrend Rechnung zu tragen. 1784  rrat der Erbprinz 
Friedrich a ls  M itregent seines geistesschwachen V aters in die Regierung 
des Landes ein und wnhte sich a ls  solcher in einem feltenen G rade die 
Sym pathieen der Bevolkerung zn erwerben. Eine umsichtige, energische 
S taa ts le itung  w ar auch bei den unruhigen Kriegslaufen der nun 
folgenden Ja h re  mehr denn je erforderlich, besonders seitdem dnrch die 
Annaherung Danemarks an Frankreich eine S pan n n n g  zwischen dem 
danischen und englischen Hose eingetreten w ar.

Napoleon B onaparte hatte sich im Ja h re  1804 die franzosische 
Kaiscrkrone auf das H aupt gcsctzt; bald nachhcr lvar es ihnl gelungen,



Oesterreich und Preutzen in blutigen Schlachten niederzuwerfen. M it 
P reuhens F a ll wurde die letzte Hoffnung eines erfolgreichen W iderstandes 
gegenuber der franzosischen Uebermacht aufgegeben, und n u r England 
versuchte noch, den Kampf gegen den franzosischen Jm p era to r fortzufuhren. 
J m  T ilfiler Frieden hatte N apoleon P reuhen  und R uhland gezwungen, 
dem von ihm eingerichteten Continentalsystem beizutreten, w as zur Folge 
hatte, dah ein englifches Geschwader im S unde erfchien; zugleich forderte 
der englische Gefandte Jackfon von dem feit dem Herbste 1805 in Kiel 
residirenden Kronprinzen Friedrich die Auslieferung der danischen F lo tte . 
D ie danische Regierung nahm diefen englischen Vorfchlag nicht an, 
verfugte vielmehr umfassende Kriegsrustungen und errichtete in den 
Herzogthumern eine bewaffnete, m it Piken bewehrte Kustenmiliz zur 
Verhinderung feindlicher Landungsversuche. Nachdem England darauf 
Kopenhagen bom bardirt und die Uebergabe der feindlichen F lo tte  er- 
zwungen hatte , schloh Danemark ein B undnih m it Frankreich, durch 
welches Vorgehen England zu einer formlichen Kriegserklarung an 
Danemark veranlaht wurde. D er Kriegszustand zwischen Danemark und 
England wahrte dann bis zum Ja h re  1814.

Kurz vor Ausbruch der Feindfeligkeiten im Ja h re  1807 erfchien 
ein englifches Kriegsfchiff bei Fehm arn und ankerte bei S taberhuk. 
E ines T ages gingen mehrere englische Officiere mit einem Boote an 's  
Land, kamen nach S taberdorf und baten einen dortigen Landm ann, sie 
m it einem Fuhrw erk nach B u rg  a. F . zu fahren, w as auch geschah.
Dafelbst angekommen, hielten sie im ersten Gasthofe der S ta d t Einkehr
und fanden dort eine Zeitung mit der Nachricht uber den Beginn der 
Feindfeligkeiten zwischen Danemark und England vor. Unbehelligt
gelangten sie aber wieder an B ord  des Schiffes. A ls der diinische
Kronprinz spater davon e rfu h r , lieh er fowohl den betreffenden 
Landm ann aus S taberdorf, a ls  auch den W irth  aus B urg  a. F . nach 
Kiel kommen und machte ihnen bittere V orw urfe daruber, dah sie die
Englander hatten entwifchen lassen.

J m  Herbste desselben Ja h re s  wurde ein groheres danisches
Truppencorps mit vieler llmsicht und Kuhnheit von Fehm arn nach



Laaland befordert. D ie Ausschiffung erfolgte von Preesen aus, wo ein 
kleiner Bootshafen unfern der dortigen, um 1791 angelegten Schleuse*) 
zur Aufnahme der fur die Ueberfahrt verwendeten Fahrzeuge eingerichtet 
worden w ar. E in  Fischer aus Lemkenhafen soll dam als, wie erzablt 
wird, in einer Nacht zweimal mit seinem Boote die Reise von Fehm arn 
nach Laaland gemacht haben, ohne von den feindlichen Schiffen bemerkt 
zu werden. Fehm arn selbst behielt eine starke danische Besatzung, welche 
1807 in der zu der S tiftu n g  S t .  Ju rg e n  bei B u rg  a. F . gehorenden 
Capelle ein Pulverm agazin und im Ja h re  darauf in  B u rg  a. F . selbst 
ein M ilitairkrankenhaus errichtete. B ei dieser Gelegenheit wurde die 
erwahnte Capelle derart zerstort, dah 1817 eine grundliche Erneuerung 
derselben vorgenommen werden muhte. B ei Preesen hatten die D anen 
fur die D aner des Krieges eine kleine Schanze erbaut, welche mit 
einigen Geschutzen arm irt w ar. Auch zwischen Strukkam perort und dem 
Fahrhause am Fehmarnsunde befand sich eine starke, mit W all und 
Graben versehene Befestigung, welche mit sechs eisernen Geschutzen belegt 
und dazu bestimmt w ar, die westliche E infahrt in den S u n d  zu sperren. 
Dieser Schanze gegenuber lag unweit des holsteinischen Fahrhauses eine 
ebenfalls mit Geschutzen ausgerustete Verschanzung. D ie ostliche Einsegelung 
in den Fehm arnsund und die Rhede zu Burgtiefe wurden durch eine am 
W ulfener Halse um 1807 errichtete Schanze gedeckt, deren Reste erst 
durch die S tu rm flu th  vom Ja h re  1872 ganzlich verwischt worden sind. 
D ie gesammte A rm irung der hier erwahnten Verschanzungen bestand aus 
14 eisernen Geschutzen, grohtentheils 18 pfundern. V on allen Punkten 
der Jnsel Fehm arn aus konnte man die feindlichen Schiffe beobachten, 
welche ihre G egenw art auch dadurch in E rinnerung brachten, datz sie in 
kurzeren oder langeren Zwischenpausen Geschosse aus die Jnsel warsen. 
Z u r Abwehr einer feindlichen Landung, die befurchtet wurde, hatte sich 
die Landbevolkerung der Jnsel Fehm arn mit Piken versehen, wahrend 
die B urgerw ehr der S ta d t B u rg  a. F . mit Feuergewehren ausgerustet

*) Diese Schleuse war mit zwei Fallthuren versehen, hatte eine Lange von 
15 Futz, eine Breite von 15 Fub 9 Zoll, eine Hohe von 7V« Futz und erforderte 
1791 bei ihrer Herstellung einen Kostenaufwand von 424 Rthlrn.



w ar. D er Seekrieg gegen England, welches die Jnsel Anholt iin Kattegat 
besaH und zu einem W affenplahe gegen Danemark hergerichtet hatte, 
beschrankte sich n u r anf kleinere Seegefechte, bei denen die ihrer besten 
Schiffe beraubten D anen meistentheils den Kiirzeren zogen. M ehrere 
danische Kauffahrtheischisie und franzosische Kaper tvaren dam als in den 
Fehm arnsund gefluchtet, um nnter dem Schntze der dortigeu Befestigungen 
vor den englischen Schiffen sicher zu sein. Alle Versuche der Englander, 
diese Fahrzenge bei Nacht ztl uberrirmpeln und fortzusuhren, wirrden 
stets durch die Wachsamkeit der danischen Besatznng anf Fehm arn vereitelt. 
J m  Ja h re  1812 verbrannten die Englander eine anf der Golder Rhede 
ankernde, mit Weizen befrachtete fehmarnsche Jacht. D er Schiffer w ar 
gerade a n 's  Land gegangen, der am B ord  des Fahrzeuges befindliche 
Koch wurde von den Englandern gefangen genommen und dann bei Gold 
in Freiheit gesetzt. Bei einem spateren Nachtangriffe der Englander anf 
die danischen Fahrzenge im Fehmarnsunde gelang es endlich den englischen 
Schiffen, einige danische Handelsschiffe zu bewaltigen; nnter dem vernichtenden 
Kreuzfeuer der beiderseitigen Sundschanzen wurden aber die Feinde genothigt, 
die bereits im Schlepptau mitgefuhrten danischen Schiffe fahren zu lasfen. 
B ei dieser Gelegenheit flogen die Kugeln der anf dem holsteinischen 
Ufer liegenden danischen Schanze bis nach dem Dvrfe S trukkam p; man 
fand dort spater noch haufig danische Geschosse beim Pflngen.

Politisch sah es dam als in unserem Vaterlande triibe årrs: Kampfe 
nach Autzen, N oth im J n n e rn ;  mit einem W orte: es w ar eine Z eit der 
Durftigkeit und des Elends, wie w ir sie seitdem, gottlob, nicht wieder- 
gesehen haben. Ueberall zeigte sich M angel an baarem Gelde, und das 
von der Regierung in U m lanf gesetzte Papiergeld w ar fast vollig entwerthet, 
weil es vom S ta a te  nicht wieder eingeliist werden konnte. Auch die 
Jnsel Fehm arn hatte in senen Tagen schwer zu leiden. D er Kriegszustand 
sener Ja h re  hatte den Handel und den Verkehr anf der Jnsel ganzlich 
gelahmt, der P re is  des G rnndeigenthnm s w ar immer mehr hinunter- 
gegangen, und die Cvncurse hatten sich von J a h r  zn J a h r  gehauft; 
dabei waren die auferlegten S teuern  immer drnckellder geworden, so dah 
mancher fehmarnsche Landw irth mit S o rgen  in die Zukunft blicken



muhte, weil er nicht mehr im S tande  w ar, den Verpflichtungen gegen- 
iiber seinen G laubigern und dem S ta a te  nachzukommen. D ie Kaufleute 
und Handwerker in der S ta d t B urg  a. F . waren theilweise ganzlich 
verarm t; ja, es wird erzahlt, das; dam als in dieser S ta d t W ohnhauser 
verauhert wurdeu, welche kaum die durch den Verkauf verursachten 
Kosten und die —  sreilich nicht geringen —  S p o rte ln  der Beamten 
deckten. D ie Schifffahrt ruhte ganzlich, denn die meisten Handelsschiffe 
waren in die Hande der Englander gefallen; auch waren die Lebensmittel- 
preise ungewohnlich hoch: der Weizen kostete im Ja h re  1813 sogar 18, 
der Roggen 16, die Gersle 9 und der Haser 7 M ark die Tonne. Und 
dazu brachte der W inter des Ja h re s  1 8 1 3 /1 4  eine Kalte, wie man sie 
seit Menschengedenken auf Fehm arn nicht gekannt hatte (20 G rad 
unter Null).

E in fur manchen Jn su lan er sehr eintragliches und durchaus nicht 
fur unehrenhaft gehaltenes Geschaft, der zur Zeit der Continentalsperre 
auf Fehm arn betriebene schwunghafte und waghalsige Schmuggelhandel, 
muhte dam als ebenfalls aufgegeben werden, lveil die englische F lo tte  
die Ostsee beherrschte und die Annaherung eines jeden Fahrzeuges an 
Fehm arn hinderte.

D er Kaiser Napoleon w ar im M o n at October des Ja h re s  1813 
, bei Leipzig den Verbnndeten erlegen, und Bernadotte, der Kronprinz 

von Schweden, hatte sich mit einem aus Dentschen, Russen und Schweden 
bestehenden Heere nach Norden g ew an d t, um den mit Napoleon 
verbnndeten danischen Konig Friedrich V I. zur Abtretung Norwegens 
an Schweden zu zwingen. V on einer furchtbaren feindlichen Uebermacht 
bedrangt, zog sich das von dem Prinzen Friedrich von Hessen befehligte 
danische Heer bis an die Cider zuruck. D er Rnckzug fnhrte uber 
Bornhoved, K iel, Sehestedt nach Rendsburg. D er Feind solgte dem 
zuruckweichenden Prinzen, der von dem genialen franzosischen General 
l' Allemand wacker unterstiitzt wurde, auf dem Fusze, und binnen Kurzem 
hatte der knhne und verwegene Kosakenfuhrer Tettenborn mit seinen zahllosen 
Reiterschwarmen den grohten Theil des holsteinischen Landes besetzt und 
die B ildung des dort in Aussicht genommenen Landsturm s perhindert,



Bei dem Ruckzuge der D anen aus Holstein ging eine danische 
Abtheilung im Spatherbste des Ja h re s  1813 von Preesen, wo 1812 
fur die D aner des Krieges eine F ahre nach Rodbye auf Laaland ein- 
gerichtet worden w ar, nach den danischen Jnseln  hiniiber. M a n  hatte 
dam als zur besseren Beforderung von B urg  a. F . nach Preesen in 
ersterem O rte eine Fuhrro lle  eingerichtet und dieselbe einer Jnteressentschaft 
von zehn B urgern  ubertragen. B ei ihrem Abzuge von Fehm arn versenkten 
die D anen ihre in den fehmarnschen Verschanzungen befindlichen 14 eisernen 
Geschutze, welche nicht mitgefuhrt werden konnten, in den Fehm arnsund. 
D am it raum ten die D anen die Jnse l ganz, der dortigen Volksmiliz und einem 
aus den Sohnen  der fehmarnschen Landleute bestehenden Reitercorps die 
fernere Vertheidigung ihres E ilandes uberlassend. Commandeur dieser 
Reiterschaar, deren M itglieder verpslichtet waren, ihre Uniform irung, 
ihre Pferde, W affen und S a tte l selbst zu beschaffen, w ar ein Einwohner 
aus Lemkenhafen. D er A ndrang zu diesem C orps seitens der jungen 
Fehm araner w ar sehr groh, und zwar aus dem Grunde, weil man auf 
Fehm arn der M einung w ar, dah der Dienst bei dieser T ruppe von dem 
ferneren M ilitairdienst befreie. Dieses w ar aber spater nicht der Fall.* )

S o  lagen die Sachen auf Fehm arn, a ls  ein schwedisches S treif- 
corps Heiligenhafen besetzte und von da aus mit den Fehm aranern iiber 
die A ufbringung einer auherordentlichen Kriegssteuer zu unterhandeln 
suchte. D ie Jn su lan er zeigten diesem Ansinnen gegenuber eine starte 
Abneigung. W as sollten sie auch bei der ganzlichen Erschopfung ihrer 
Finanzen dem Feinde geben?

B ei dieser Sachlage ist es leicht erklarlich, dah die Fehm araner 
sich auf jede nu r mogliche A rt und Weise um die von den Schweden 
geforderte Brandschatznng herumzudriicken suchten; man sprach sogar von 
offenein Widerstande gegen die feindliche Macht. Einige besonnene 
Elemente auf der Jnsel riethen aber zu einem friedlichen Vergleiche und 
behielten endlich die Oberhand. M a n  sandte daher in dieser Veranlassung

Neben diesem Reitercorps hatte sich in der S tadt Bnrg a. F. eine Burger- 
miliz gebildet. welche auf der stcidtischen Bleiche ihre Exercitien machte. S ie trug 
gråne Rocke mit grimen Aufschlagen und Mutzen aus schwarzem Wachstuch.



einige Abgeordnete nach Heiligenhafen, um dort mit dem Feinde uber 
die Aufbringung und Hohe einer ev. auherordentlichen Kriegssteuer zu 
unterhandeln. D a  eine E inigung uber den fraglichen Punkt nicht erzielt 
werden konnte, verliefen die Verhandlungen resultatlos, w as den schwedischen 
F uhrer veranlatzte, m it einem kleinen Heeres - Contingent ungesaumt den 
Fehmarnsund zu uberschreiten. D ie Schweden betraten mit den von 
Heiligenhafen heimkehrenden fehmarnschen Abgeordneten den Boden der 
Jnsel und besetzten die S ta d t B u rg  a. F ., sowie einen Theil des 
fehmarnschen L anddistricts; zugleich lagerte eine aus Kosaken und Russen 
bestehende Abtheilung am Fehmarnsunde. Dieses geschah um W eihnacht1813.

D ie Ankunft der Schweden kam den Fehm aranern ganz unerw artet, 
und sie sahen sich jetzt wohl oder ubel gezwungen, in die vom Feinde 
geforderte Brandschatzung zu willigen. W ie berichtet w ird, sollen die 
Schweden dam als auch in Erm angelung des Geldes Silberzeug entgegen- 
genommen haben, das, in holzerne Tonnen verpackt, nach Holstein geschafft 
wurde. D ie Schweden furchteten zuerst einen Ueberfall seitens der 
fehmarnschen Bevolkerung, der auch geplant gewesen sein soll, aber nicht 
zur A usfuhrung gelangte. J m  Uebrigen gab das B etragen der feindlichen 
Krieger gegenuber der fehmarnschen Bevolkerung zu keinen nennenswerthen 
Klagen V eranlassung; Beraubungen und M ihhandlungen wehrloser 
B urger, wie sie sich dam als in anderen Gegenden Schleswig-Holsteins 
ereigneten, kamen aus Fehm arn nicht v o r; nur sollen, wie erzahlt wird, 
die Schweden und Russen etwa 40  Pferde des fehmarnschen Reitercorps 
an sich genommen und mit sich fortgefuhrt haben*). D a s  Herzogthum 
Holstein hatte in senen Tagen eine Kriegssteuer von einer M illion  
R th lrn . zu zahlen und auherdem noch bedeutende Proviantliefernngen an 
die feindliche Armee abzuhalten.

B ald  nach ver Besetzung der Jnsel Fehm arn durch die Schweden 
kam es am 14. J a n u a r  1814 zum Frieden von Kiel, in  welchem 
Danemark in eine Abtretung Rorw egens an Schweden willigen muhte. 
Um Fastnacht 1814 verlietz die feindliche Besatzung die Jnsel Fehm arn,

*) Ein alter Fehmaraner erzahlte uns, wie die schwedischen Soldaten sich 
durch grohe Hoflichkeit und Zuvorkommenheit auszeichneten.



und im Laufe des folgenden S om m ers wurdett die auf dem Grunde 
des Fehm arnsundes ruhenden Geschutze auf Befehl der kiinigl. schleswig- 
holsteinischen A rtillerie-Brigade vom 18. M arz  1814 heraufgeholt und k
nach R endsburg geschafft (Nachricht aus dem stadtischen Archiv zu ^
B u rg  a. F .). ^

W ie w ir schon bemerkt haben, w ar die Abtrennung Norwegens ;
von Danemark der P re is  des Kieler Friedens gewesen. Tiefe T ran er i5
iiber den Verlust des mit Danemark seit vielen Jahren verbnndenen ^
norwegischen Nachbarlandes erfullte damals das Herz eines jeden i
danischen Patrioten. Am Friedensfeste, 28. Januar 1814, beklagte der !
fehmarnsche Dichter I .  F. Man in einer Elegie die Trennung Norwegens j
von Danemark mit folgenden Morten: :

„Klage Cimbrer, klage Dåne 
Dein damonisch Schicksal an;
Hemme nicht der W ehmuth Thrane, ;

H

Die aus deinem Auge ran n  I z
Gleich an Sprache, gleich an S itten  
Reichte N o rr die Z w illingshand ; ;
Aber ach, vom Schw ert zerschnitten !
J s t  das feste B ruderband!" ^

D ie Unruhen der Kriegsjahre 1813 und 1814 veranlahten auch die !
fehmarnsche Dichterin Amalie Sckvppe, geb. Weise, auf einige Ja h re  !
nach ihrer heimathlichen Jnsel zuruckzukehren. Amalie Emerentia Sophie f
C atharina Schoppe, geb. Weise, wnrde am 9. Oetober 1791 zu B n rg  !
auf der Jnsel Fehm arn geboren. J h r  V ater w ar der earicl. 11166. ?
Friedrich W ilhelm  Weise, S o h n  eines P red igers in Jlm enau , ihre I
M u tte r w ar die fruhere Demoiselle Engel (Angelika) C atharina Hammer, 1
Tochter des in B u rg  a. F . wohnhaften Advocaten Hammer. Weise

i

wirkte a ls  H auslehrer im Hause des Advokaten H am m er; dort hatte 
er die Bekanntschaft seiner spateren Ehefrau gemacht. Amalie Weise 
wnrde am 12. Oetober 1791 getauft. Ih re  G evattern w aren: F ra u  :
Stadtseeretair Emerentia Venninghausen, F ra u  C atharina Hammer ^
(die G rvhm utter der Dichterin) und der Amtsseeretair Michael Siegfried



Dreyer*). Weise lietz sich spater in B urg  a. F . a ls  Arzt meder. W ie 
lange er dort wohnte, ist nicht bekannt; jedenfalls w ar er im Ja h re  
1793 noch in B u rg  a. F ., denn in diesem Ja h re  wurde ihm dort ein 
Sohnlein , Jo h a n n  C arl W ilhelm  Weise, geboren. B on  B u rg  a. F . 
zog Weise spater nach P etersdorf und grundete dort eine arztliche 
P ra x is ;  es gelang ihm aber hier nicht, eine auskommliche Existenz zu 
gewinnen, so dah er sich endlich genothigt sah, Fehm arn ganz zu ver- 
lassen und nach Kellinghusen zu verziehen, wo er, nachdem er dort 
einige Ja h re  a ls  Arzt thatig gewesen w ar, verstarb, seine junge W ittw e 
und einige Kinder hinterlassend. D ie W ittw e heirathete spater (vor 1814) 
gegen den W illen ihrer Anverwandten den a ls  sehr begutert geltenden 
Ham burger B anquier und K aufm ann Jo h a n n  Georg Burmester, der 
W ittw er w ar, und aus dessen erster Ehe mit A nna M a ria  D orothea Molcken- 
bauer die am 1. J a n u a r  1875 zu B u rg  a. F . verstorbene Halbschwester 
der Dichterin, Lucie B urm ester, hervorging. Burm ester verlor in den 
K riegsjahren 1813 und 1814 sein gesammres Vermogen und gerieth 
durch seine Verluste mit seiner Fam ilie in manche Bedrangnisse.

Schon a ls  Kind zeigte die Dichterin Amalie Schoppe eine seltene 
Begabung und eine gliihende Phantasie, wie sie denn uberhaupt fu r ein 
sog. W underkind gehalten ward. I n  dem „Lexicon der Schleswig- 
Holsteinischen Schriftsteller von Lubker und Schroder" heiht es daruber 
S .  5 2 6 : „ S ie  zeigte schon in fruhester Jugend  ausgezeichnete A n lagen ; 
schon in ihrem dritten Ja h re  la s  sie deutsche und lateinische Blicher, 
bekam im siebenten Lebensjahre B urgers  Gedichte in die Hande, die sie 
beinahe verschlang, schrieb in ihrem zehnten Ja h re  ihr erstes Gedicht; 
erhielt durch W iederverheirathung ihrer M u tte r m it einem reichen 
H am burger eine vortreffliche Erziehung, nach der sie dem wissenschaftlichen 
Leben bestimmt ward. Unter den Wissenschaften zog sie Geschichte, un ter 
den Kunsten die M alerei besonders an ."  I h r  S tiefvater Burm ester 
gewann seine begabte Stieftochter sehr lieb, erzog sie mit groher S o rg fa  lt

*) Michael Siegfried Dreyer ist mehrfach litterarisch thatig gewesen. I m  
Jahre 1807 lietz er „Todtengesprache" in Chr. Schneider's „Mannigfaltigkeiten" 
(Gluckstadt) und „Gedichte" ebendaselbst erscheinen. Dreyer starb im Jahre 1821 a l- 
Kirchspielvogt zu Brockdorf in der Wilstermarsch.



und hatte die Absicht, dieselbe fur den arztlichen Berus vorbilden zu 
lassen. Dieser P la n  mustte aber aufgegeben werden, a ls  sich bei der 
Dichterin Abneigung und W iderwillen gegen diese A rt der Ausbildung 
zeigte. M it  Eiser w arf sie sich dagegen auf das S tud ium  der L itte ra tu r; 
Homer, Tasso, Klopstock, Calderon, Shakespeare und Chamisso maren 
ihre Lieblingsschriftsteller. F u r  alle gewohnliche weibliche H antirung 
schwarmte die Dichterin nicht. I n  Ham burg verlobte sie sich mit einem 
Rechtsgelehrten, dem v r .  su r. August Friedrich Heinrich Schoppe, einem 
S ohne des weil. Conrad G ottlieb Schoppe und der S o p h ia  Ernestine
Schoppe, geb. V ieland, in Ratzeburg.

Am 18. M a i 1813 hielt der kuhne Kosakenfuhrer, Oberst Tettenborn, - 
seinen Einzug in H am burg und organisirte dort zur Unterstutzung des 
Freiheitskampfes die sog. hanseatische Legion, welche spater, nachdem die 
Franzosen am 30. M a i 6. a. H am burg von Neuem besetzt hatten, m it 
W allmoden in Mecklenburg gegen den franzosischen M arschall Davoust 
operirte. Schoppe tra t a ls  F reiw illiger in dieses C orps ein. W eil ^
D avoust die D rohung ausgesprochen hatte, die Angehorigen derjenigen, 
welche in der hanseatischen Legion dienten, zu strafen, so flohen viele ^
H am burger Fam ilien  nach Holstein auf danisches Gebiet. Amalie Weise ^
ging nach ihrer Heimathinsel Fehm arn und errichtete in B u rg  a. F . ^
eine Privatschule, welche von etwa 20 Kindern aus den besseren S tanden  i
besucht wurde. D ie Dichterin bezog ein in der Nahe des Kirchhofes !
belegenes Hauschen, welches jetzt von einem Bottcher bewohnt wird, 
und benutzte a ls  Schulzimmer einen hinten im Hause belegenen kleinen ^
S a a l .  M a n  findet haufig in biographischen Notizen uber Amalie !
Schoppe die Angabe, dah sie in Ham burg einem Erziehungsinstitute !
vorgestanden håbe; diese Nachricht ist aber falsch, wie aus einer 
Bemerkung hervorgeht, welche die Dichterin in den „Neuen P ariser 
M ode-B lattern" (Jah rgang  1830) veroffentlichie; dort schreibt sie: „D er 
J r r th u m  mag daher entstanden sein, dast sie (die Unterzeichnete) in den 
Ja h re n  1813— 16, um fur den U nterhalt ihrer zahlreichen Fam ilie a ls   ̂
gute Tochter, M u tte r und Schwester zu sorgen, auf ihrer heimathlichen ?
Jnsel eine B ildungsanstalt errichtete, die sie aber wieder aufgab, a ls  die ,



Verhaltnisse und die Ruckkehr ihres seitdem verstorbenen G atten aus dem 
Befreiungskriege ihr die T rennung von den liebenswiirdigen Kindern 
geboten, die ihrer Liebe und S o rg fn lt anvertraut worden waren. S e it  
diesem Zeitpunkte, der einer der glucklichsten und segensreichsten ihres 
Lebens w ar, weil er ihr einen ihren Neigungen und Fahigkeiten an- 
gemessenen W irkungskreis darbot, hat sie sich practisch nicht weiter mit 
der Erziehung fremder Kinder beschaftigen tonnen, sondern sich allein 
darauf beschranken mussen, in verschiedenen Jugendschriften ihre Ansichten 
und Erfahrungen uber die Menschenbildung niederzulegen." D er vier- 
jahrige Aufenthalt aus Fehm arn w ar der Dichterin stets eine angenehme 
E rinnerung; schreibt sie doch nachmals daruber: „Kommt vielleicht einmal 
zufallig einer von Euch, I h r  Lieben, nach meiner theuren Heimath, so 
laht Euch das H ans meiner lieben M uhm e zeigen und beseht Euch das 
Hauschen daneben, das so hell und freundlich dem lieben Gottesacker 
gegenuber liegt, denn dort hat Eure F reundin  wahrend der rauhen 
Kriegszeit vier gluckliche Ja h re  verlebt und nach Kraften gewirkt, indem 
sie durch Lehre und Beispiel an einer S chaar von lieben Kindern zu 
wirken suchte, die sie wohl nie ganz vergessen werden, wie sie ihrer nie 
mehr vergiht." Die Dichterin w ar in B u rg  a. F . wahrend ihres dortigen 
Aufenthalts eine hochgeachtete, gern gesehene Personlichkeit und hatte 
Verkehr mit den ersten Fam ilien  der Jnsel. I n  einem feltenen G rade 
wusite sie sich die Liebe ihrer Schuler und Schiilerinnen zu erwerben, 
ohne dasi dadurch eine Lockerung der D iscip lin  entstand.*)

Am 19. August 1814 vermahlte sich die Dichterin in  B urg  a. F . —  
die T rauung  fand im Hause S ta t t  —  mit ihrem Verlobten, dem D r. su r. 
Schoppe, der aber bald nach der Hvchzeit ohne seine G em ahlin nach 
Ham burg zuruckkehrte. Erst im Ja h re  1817 gelang es Dchoppe, seine 
Ehefrau von Fehm arn nach Ham burg zu fuhren; er selbst aber hatte

») Als einst der Dichterin Geburtstag war, uberreichten ihre Schiilerinnen 
ihr ein Gedicht, welches den damaligen Landschreiber I .  F . M an in Burg a. F . 
zum Berfasser hatte. Dieses Gedicht ist in der von Man herausgegebenen Gedicht- 
sammlung („Gedichte von I .  F. M an", Altona 1818) enthalten und tragt die lieder- 
schrift: „Der geliebten Lehrerin Amalie Sch . . . . zum Geburtstage von rhren 
dankbaren Schulerinnen."



1829 das Ungluck, in der Elbe zu ertrinken. Nach Ham burg zuruck- 
gekehrt, widmete die Schoppe sich ganz und gar der L ittera tu r; sie wurde 
bei ihrem ersten Auftreten a ls  Schriftstellerin durch Ju s tin u s  Kerner und 
Ludwig Uhland unterstutzt und erlangte durch ihre litterarische Thatigkeit 
die Bekanntschaft von Chamisso, V arnhagen von Ense und dessen Nichte 
Ludm illa Assing (Rosa M arie), der F reundin  Guiseppe M azzin i's . Ih r e  
Erstlingsgedichte wurden veroffentlicht in  den litterarischen Briefen ihres 
Freundes Ju s tin u s  Kerner, dessen „poetischer Almanach" auch manche 
P robe  der Schoppe'schen M use enthalt; auperdem arbeitete sie fur die 
verschiedensten Zeitschriften dam aliger Z eit (M orgenblatt, F r . K ind 's 
M use, A urora, Gubitz Gesellschafter, P h ilip p i 's  M ercur u. s. w.) und 
gab selbst von 1827— 33 die „Neuen P arise r M o d e -M atte r"  und von 
1831 —36 die „ J d u n a "  heraus, eine Zeitschrift fur die Jugend  beiderlei 
Geschlechts, belehrenden, erheiternden und geistbelebenden Jn h a lts . J m  
Lanse der J a h re  erschienen von ihr zahlreiche Jugendschriften, Rom ane, 
Novellen, Erzahlungen, Sagensam m lungen, Schulbucher u. s. w. Ih r e  
Jugendschriften werden von der Kritik allgemein belobt, und es wird 
ihnen nachgeruhmt, dah sie, durchdrungen von echter Gottesfurcht, die 
jugendlichen Leser anregend belehren und zur Sittlichkeit weisen. Ju n g e , 
aufstrebende poetische Talente fanden bei der Schoppe stets die liebevollste 
Unterstutzung und A ufm unterung*); es sei hier n u r  an Friedrich Hebbel 
erinnert, dessen „R ettung" den Nam en der Schoppe fur immer mit einem 
Ruhm eslorbeer umgeben wird. Bereitwilligst verschaffte sie dem in 
armlichen Verhaltnissen lebenden jugendlichen dithmarsischen Dichter M itte l 
und Wege zu seiner ferneren A usbildung und gewahrte ihm so die 
Moglichkeit, sein reiches poetisches T alen t zur vollsten Entfaltung zu 
bringen. D ie eigenen zahlreichen Gedichte der Schoppe finden sich in 
den verschiedensten Zeitschriften zerstreut. E s  sei uns hier n u r gestattet,

*) Ein alter Berehrer der Dichterin erinnerte sich noch kiirzlich mit Bergniigen, 
wie die Schoppe einst junge talentvolle Leute mit folgenden Morten zum Dichten 
aufforderte:

„Die VSgel singen nicht egal:
Der singet lånt. der ondere leise;
Der Hanfling singet nicht wie eine Nachtigall,
Ein feder hat so seine Weise."



auf die in  den „Neuen P arise r M ode-B lattern" der Oeffentlichkeit Liber- 
gebene Gedichtsammlung „B lum en und Dichter" hinzuweisen, welche 
manche P erle  deutscher Lyrik enthalt.

Jh re n  drei Sohnen, K arl Adalbert ( f  N eujahr 1831), J u l iu s  
K arl und A lphons Eduard, w ar die Schoppe eine liebevolle, sorgsame 
M u tte r ; ihnen und ihrer litterarischen Thatigkeit widmete sie jede sreie 
S tunde. E in  ausgebreiteter Briefwechsel brachte sie in Verkehr m it den 
litterarischen Grohen ihrer Zeit, und ihre W ohnung in W interhude*) bei 
Hamburg w ar ein Sam m elplatz aller Schriftsteller und Schriftstellerinnen 
der alten Hansastadt. I n  hohen Ehren stand die Schoppe auch am 
Hose des Konigs von W urtem berg, woselbst ih r gediegenes Missen und 
ihr spruhender Witz manchen furstlichen H orer entzuckten. Aber auch 
das Ungemach des Lebens blieb der Dichterin nicht erspart: das fruhe 
Dahinscheiden ihres V aters und der plotzliche Tod eines geliebten S ohnes, 
eines hoffnungsvollen Ju n g lin g s , warfen manchen dusteren Schatten auf 
ihren Lebensweg.

Nach einem vorubergehenden A ufenthalt der Dichterin in Je n a  
(1842) solgte sie im Ja h re  1851, 60 Ja h re  alt, ihrem S o h n  A lphons 
Eduard nach Amerika, woselbst derselbe a ls  M aschinen-Jngenieur thatig 
w ar. Einige wenige M onate  verlebte sie in N e w -Io rk ;  dann zog sie 
nach Schenectady, einer S ta d t  im S ta a te  N e w -Io rk , wo ihr S o h n  in 
einer Maschinen-Werkstatt Beschaftigung gefunden hatte. Hier in Schenec
tady, einem O rte, der dam als n u r wenige Deutsche in seinen M au ern  
beherbergte, sammelte die Dichterin einen Kreis von Freunden und 
Freundinnen um sich, die ih r m it inniger Liebe zugethan waren. A ls 
sie spater m it ihrem Sohne von O rt zu O r t ziehen muhte, wie es seine 
Beschaftigung a ls  Jngen ieur nothig machte, sehnte die Schoppe sich immer 
wieder nach ihrem geliebten Schenectady zuruck. Endlich kam sie eines 
T ages wieder in Schenectady an und grundete dort, unterstutzt von ihren 
zahlreichen Freunden, eine Privatschule fur Madchen, welcher sie bis zu 
ihrem Tode vorstand. Leider gerieth die alternde Dichterin in Schenectady

*) Bergl.: „Neue Pariser Mode-Blatter". Jahrg. 1828, Nr. 26 das Gedicht. 
„An unsere zahmey Buchfinken zu Winterhude/'



haufig in bedrangte Verhaltnisse, und mehr a ls  einmal mag die Noth 
an die T h u r ihres S tu b le in s  geklopft haben, das sie wegen heftiger 
rheumatischer Schmerzen n u r felten verlassen durfte. Litterarisch thatig 
w ar sie in  Amerika nicht mehr.

Am 29. Septem ber 1858 ist Amalie Schoppe in Schenectady 
gestorben, J m  Verzeichnitz des dortigen Friedhofsverw alters ist in den 
betreffenden Rubriken zu ersehen, dah am 29. Septem ber 1858 verstarb 
und am 1. October 1858 beerdigt w urde: Amalie Schoppe, 67 Jah re , 11 
M onate und 20 Tage alt, gestorben an Herzkrankheit, geburtig aus 
B u rg  „ iu  t i is  H a itis" , und Tochter von Friedrich und C atharina 
Weise. Eine deutsche Zeitung existirte dam als in Schenectady nicht; 
die dort erscheinenden englischen Zeitungen „ l i i s  iL vsu iu§  8ta r "  u n d „ l i i s  
U s lis s to r  a n d  D su io e ra t"  vom 1. October 1858 enthielten folgende 
A nzeige:

„ D i s d : I n  t i i i8 6it^ , su d d e n l^ , ^V sdns8d a ^  D veninA , a t  11 
o'sioei^, N 'in s  ^ .rn a lia  8e iio p ^s, aZ sd  67 ^ s a r8. l 'r i s u d 3 
a n d  a s ^ u a iu ta u e s8 a rs  iu v its d  to  a tts r id  irer k u n sra l Iro n i 
t i is  k r s 86̂ ts r ia n  O iiu rsii t1ri8 ak tsrnoon , a t  4^/s o s io s ir ."

D ie sterbliche Hulle der Dichterin wurde aus dem neuen Friedhofe 
zu Schenectady, und zw ar aus dem P riv a E e g ra b n ih -P la tz e  der F acu lta t 
am dortigen „ U n io n  O oiisZs I^ id ra r^ " , zur letzten R uhe bestaltet. 
D er ehrwurdige Geistliche der P resbyterianer - Kirche zu Schenectady 
eroffnete die Beerdigungsfeierlichkeiten mit einer Ansprache, und der 
P rasident der Hochschule (D n io n  OolisZs) sprach das Gebet. Am G rabe 
standen der S o h n  und die Schwiegertochter der Verstorbenen; Schrift- 
steller und Beamte trugen den schlichten S a r g ;  mehrere Dam en des 
O rtes, einige S tudenten  der Hochschule und einige wenige deutsche 
Landsleute bildeten das Leichengefolge*).

*) Die Familie der Dichterin ist in Amerika ganzlich verschollen. Die vor- 
stehenden Nachrichten iiber den Aufenthalt der Schoppe in Amerika verdanken wir 
den Herren Notar Ernst Knauer und Redacteur H. I .  Thon in Schenectady. Beiden 
Herren sprechen wir an dieser Stelle fur die Uebersendung der obigen Mittheilungen 
nnseren verbindlichsten Dank aus.



E m  einfacher Denkstein aus M a rm o r , gewidmet von ihrett 
dankbaren Schulerinnen, schmuckt der Dichterin G rab. Dieser Gedenk- 
stein ist 4Vr F u h  hoch, 2 F u h  breit und V2 F u h  dick und steht aus 
einem Postamente, welches 32 Z oll lang, 14 Z oll breit und 1 F u h  
hoch ist. D ie Vorderseite trag t die Jnschrift:

Amalia 8 ed oppe 
(led. ^Velse.

Lorri in (lsrman^
Oet. 9. 1791.

Vie6 at Ledeiieetad^
8ext. 29. 1858.

Ans der Ruckseite bemerkt m an einen Denkspruch, den der 
Dram atiker Friedrich Hebbel der ihm befreundeten Dichterin widmete; 
dieser Spruch tan te t:

„W ie von den einzelnen M uhen und Lasten des Lebens im Schlummer
R uh t sie vom Leben selbst endlich im Tode sich aus.

F . Hebbel.
Nreeted d  ̂ der aKeetionate xupils." —

E in  stimmungs- und gemuthvoller fehmarnscher Dichter, der hier 
nicht ubergangen werden darf, ist der schon mehrfach genannte Jo h an n  
Friedrich M an , der 1818 unter dem T ite l: „Gedichte von Jo h an n  
Friedrich M an  zu B u rg  aus der Jnsel F ehm arn" einen B and Gedichte 
erscheinen lieh. Diese Gedichtsammlung ist „dem seligen Schatten" 
des am 3. M arz  1806 in M eldorf verstorbenen H ainbundlers und 
„liebreichen D ithm arsers" Heinrich Christian Boie gewidmet und enthalt 
neben einigen Vaterlandsgesangen, Gelegenheitsgedichten und Trinkliedern 
(„Lieder des Scherzes und der Freude") hauptsachlich lyrische Dichtungen, 
in denen der Dichter in seelenvollen Tonen das hausliche Gluck des 
M annes im Verkehr mit G attin  und Kindern schildert. G ern erinnert 
er sich dabei einer glucklichen Jugend , welche er im Kreise gleichstrebender 
Genossen verlebte. I n  der W idmlmg an den verstorbenen Landvogt 
und E ta tsra th  H. C. Boie, den ehemaligen Freund des Verfassers, heiht 
es dort u. A . :



„ J m  trau ten  Kreise gastlicher Liebenden
Und von der Ju n g fra u 'n  horchendem O h r belauscht,
Berscherzre D ir  A glaiens Lippe,
Freundlicher Boie, den Som m erabendl 
S an g st D u  der hehren Jugendgenossen Lied,
E in  Lied, das B urger klagend mn M olly  sang,
Und das E u tin 's  geliebter S an g e r,
Voh, auf melodischer Harfe spielte:
D an n  satz auch ich beseligt zur S eite  D ir,
Und hoher schwoll die Ader dem Glucklichen,
D en au s bekranzter Madchen Reihen 
Liebend um arm te die Blondgelockte*)!
Entschlafen bist D u , seliger Zuversicht,
Und sie, die auch D ir  huldigte, solgte D ir* * );
Doch von des U ranus Gestirne 
Lacheln die Schatten auf mich hernieder!"

Jo h a n n  Friedrich M a n  w ar der S o h n  des P asto rs  Andreas 
Jacob  Friedrich M a n  in Altenkrempe, seine M u tte r w ar eine M agdalena 
M argare tha , geb. Lange. G rohvater des Dichters w ar der Biirgermeister 
C laus M a n  in P loen . I .  F . M a n  wurde am 8. October 1765 in 
Altenkrempe geboren, w ard 1801 Canzlei-Secretair und Landschreiber zu 
B u rg  a. F . und erhielt 1817 den T ite l eines konigl. danischen 
Justizra ths. E r  starb am 25. M arz  1831 und liegt auf dem Kirchhofe 
zu B u rg  a. F . begraben.

Leider verbietet uns die Beschranktheit des R anm es, dem Leser an 
dieser S te lle  einige bemerkenswerthe P roben  des sinnigen und warmherzigen 
fehmarnschen Dichters mitzutheilen. I n  einem Nachworte zu den hier 
erwahnten M au'schen Dichtungen hat sich auch der dam als in B urg  
a. F . wohnhafte Untergerichtsadvocat J e h  G regers a ls  Dichter versucht.

*) Die „Blondgelockte" war die spcitere Gattin des Dichters. Auguste Caroline 
Schmidt, Tochter des Weinhandlers Joh . Nic. Schmidt in Meldorf.

**) Noch vor der Herausgabe der Mau'schen Gedichte war die erste Gattin 
des Dichrers, Anguste Caroline Man, geb. Schmidt (geb. 1778, f  1817), verstorben. 
Der Dichter vermahlte sich spater in zweiter Ehe mit Christine Dorothea Schmidt 
(1 1870), Tochter des v r .  ruock. Schmidt in Wilster.



Gregers veroffentlichte seiner Zeit mehrfach Gedichte und Abhandlungen 
und gab auch ein fehmarnsches Wochenblatt heraus, welches aber nur 
wenige Ja h re  bestand. E r  w ar am 2. J u n i  1765 in Tonning geboren, 
studirte zunachst von 1787— 90 Tkeolvgie, dann von t7 9 1 — 93 die 
Rechte und lieh sich spater in B urg  a. F . a ls  Untergerichtsadvocat 
meder, wo er am 22. November 1825 verstarb.

Unter den V aterlandsliedern des Dichters I .  F . M an  ist ein 
Gedicht desselben zu erwahnen, welches den T ite l fnh rt: „Jh rem  geliebten 
Kvnige Friedrich V I. am K ronungstage, 31. J u l i  1815, die Landschaft 
Fehm arn". B ei Gelegenheit dieses Kronungsfestes wurde Conferenzrath 
M uller, der derzeitige Am tm ann auf Fehm arn, zum R itte r des Danebrog- 
ordens ernannt. A ls Conferenzrath M iiller spater auf sein Ansuchen 
in Gnaden aus seinem Amte entlassen worden w ar, wurde 1824 der 
A uskultant der Rentekammer, der Kammer-, Jagd - und Forstjunker 
Friedrich W ilhelm C aspar von Benzon, zum fehmarnschen Amtmanne 
bestallt. Benzon w ar am 8. M a i 1792 zu Kioge auf Seeland geboren. 
Seine Ausbildung erhielt er auf dem Skovboe'schen Jnstitu te  bis zum 
Ja h re  1809 ; spater (1812) w ar er Candidat der Rechte und dann 
A uskultant in der danischen Canzlei. Benzon ist mehrfach litterarisch 
thatig gewesen, besonders auf dem Gebiete der danischen Adelsgeschichte.

W ahrend der Amtszeit des Conferenzraths M iiller w ar Jo h an n  
N icolaus Kleiber (geb. 1767) A m tsverw alter auf Fehm arn. Kleiber 
stammte aus W ilster und w ar der S o h n  des dortigen Organisten und 
Stadtmusikanten L ars N icolaus Kleiber, seine M utte r w ar eine C atharina, 
geb. W itt. J m  Ja h re  1820 wurde Kleiber a ls  Amtsschreiber nach 
Reinbeck versetzt. B ald  nach seinem Weggange von Fehm arn entdeckte 
m an, dah die von Kleiber bisher auf Fehm arn verwalteten Kassen nicht 
ordnungsm ahig gefuhrt waren. M a n  veranlahte ihn d ah e r, nach 
Fehm arn zuruckzukehren und eine R egulirung seiner verwickelten 
Geschafte vorzunehmen. E r kam anch nach F ehm arn ; es gelang ihm 
aber nicht, seine dortigen schwierigen Kassenverhaltnisse zu ordnen. 
Dadurch wurde der sonst allgemein a ls  durchaus rechtscbafsen geltende 
M ann  zu dem verzweiflungsvollen Schritte veranlaht, sein Leben am
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6. A pril 1820 in den F lu then  des B urger Bmnengewassers zu enden. 
Seine Leiche wurde am 8. A pril 1820 zur letzten Ruhe bestaltet. 
Kleiber hinterlieh eine W ittw e, Caroline Friederike Amalie Kleiber, geb. 
Hancke, und zwei Kinder. S e in  Nachfolger a ls  fehmarnscher Amts- 
verw alter wurde der C apitain  S tru v e , der dieses Amt bis zum 23. 
J u l i  1839 inne hatte.

A ls Postbeam ter in B u rg  a. F . fungirte zu Anfang dieses 
Jah rh u n d erts  (von 1799 an) der Justizrath  Ferdinand Otto V ollrath 
Lawaetz, welcher dam als ganz allein und ohne weitere Hulfskrafte die 
fehmarnschen Postgeschafte besorgte. Zw eim al wochentlich wurde aber 
auch n n r in jener Zeit die Post von Holstein nach Fehm arn und zuruck > 
befordert; auherdem bestand eine wochentliche Postverbindung zwischen 
Fehm arn und Rodby auf Laaland, welche durch eine F ahre vermittelt 
wurde, die sich um die M itte  des vorigen Jah rhunderts  und fruher in 
Puttgarden*) befand, und fur welche der Pachter eine jahrliche Recognition 
an den Konig zu zahlen hatte. Gegen Ende des vorigen Jah rhunderts  
wurde die F ahre  von Fehm arn nach Laaland gegen Zahlung einer 
jahrlichen Abgabe von 10 R th lrn . an den koniglichen Schutzjuden Herz 
Engel**) ubertragen, der 1780 auf Burgstaaken ein W irthshaus („Laa- 
landisches F ah rh au s") errichtete und von hier aus allwochentlich mittels 
eines Fahrschiffes die Beforderung von Menschen und G utern nach Laaland 
ubernahm. D ie Ueberfahrt stir eine Person kostete von Ostern bis 
M ichaelis 4  R th lr., von M ichaelis bis Ostern 5 R th lr. I n  einer an 
das reisende Publieum  gerichteten Anpreisung ruhmte der konigliche Fahr- 
pachter Herz Engel auf Burgstaaken dam als die Vorzuge einer Reise von 
H am burg nach Kopenhagen uber Fehm arn (Nachricht aus dem stadtischen  ̂
Archiv zu B u rg  a. F .). Auch in Heiligenhafen befand sich schon von '
A lters her eine Ueberfahrtsstelle nach Laaland, und noch 1822 ging all- s

*) Die Puttgardener Fahre ist sehr a lt; denn in einem Briefe des gottor- 
sischen Beamten Conrad Schmalfeldt an den Herzog Friedrich III. von Schleswig- 
Holstein - Gottorf aus dem Jahre 1644 heitzt es: „Puttgarten, da E. F. G. einstens 
von abgefahren;" auch schreibt Danckiverth in seiner „Landesbeschreibung", S . 158: 
„Puttgarden, daselbst die Fehrstedte hiuuber nach Roreby in Laaland zu fahren."

**) 1752 lebte in Burg a. F. eiu Schutzjude Meyer Engel. Herz Engel, der 
noch 1791 Fahrpachter zu Burgstaaken war, wird schon 1762 genannt.

i



wochentlich ein Postschiff von Heiligenhafen nach Rodby und Nysted 
auf Laaland. I n  demselben Ja h re  bestand anch noch eine wochentliche 
Verbindung zwischen Fehm arn und Laaland. Gegenwartig kann von 
einem Verkehre zwischen diesen beiden Jnseln  nicht mehr die Rede sein.

Neben diesen ehemaligen Fahr- und Postverbindungen zwischen 
Fehm arn (Puttgarden, Preesen —  Vergl. S .  62 —  und Burgstaaken) 
und Laaland, welche hauptsachlich dem reisenden Verkehre dienten, hat in 
fruheren Jah ren  ein reger Austausch an Vieh und landwirthschaftlichen 
Producten zwischen beiden Jnseln  stattgehabt. G . Hanssen behauptet 
sogar, dast der Erbsenbau ursprunglich von Laaland nach Fehm arn 
gekommen sei; denn die granen Erbsen, die sog. „L aalands R osinen", 
sollen ehedem auf den danischen Jnseln  und auf Fehm arn ganz allgemein 
gewesen sein, wahrend sie in Ostholstein nu r felten vorkamen. Laaland 
fiihrte frnher alljahrlich eine ganze Anzahl Pferde nach Fehm arn au s ; 
denn der Bedarf an Zugthieren auf Fehm arn wurde durch die dortige 
Pferdezucht bei Weitem nicht gedeckt; anch w ar die Sterblichkeit der 
Pferde auf dieser Jnsel haufig sehr grost. W ie F . W . O tte berichtet, 
starben gegen Ende des vorigen Jah rh u n d erts  in einem Ja h re  auf 
Fehm arn etwa 1100 Pferde, welcher enorme A usfall dann durch Z ufuhr 
von den benachbarten Jnseln  Laaland und A rro gedeckt werden mustte. 
D er Durchschnittspreis fur ein gutes Ackerpferd betrug dam als 3 0 — 35 T h lr.

D ie fehmarnsche Rhederei, welche die Ein- und A usfuhr der Jnsel 
grvsttentheils verm ittelte, scheint in den 90er Ja h ren  des vorigen 
Jah rhunderts  einen bedeutenden Ruckgang erlitten zu haben*). Nach 
Heinrich Rantzaus M ittheilungen hatte die Jnsel Fehm arn zu seiner

*) Der hier erwahnte Niedergang der fehmarnschen Rhederei mag durch die 
furchtbaren Wintersturme des Jahres 1792, welche mehreren fehmarnschen Schiffen 
den Untergang brachten, beschleunigt worden sein. Diese schrecklichen Stiirme wntheten 
in der Zeit vom 4 . - 9 .  December und vom 18.—21. December des Jahres 1792. 
Kein Hans war in jenen Tagen auf der Jnsel ohne Beschadigung. und in Burg a. F. 
wollte man sogar eine Erderschutterung wahrgenommen haben. Am 10. December 
e. a. verungluckten zwei fehmarnsche Schiffe, die sich auf der Fahrt von Fehmarn 
nach Kopenhaqen befanden; es gelang indeffen, die Mannschaften zu bergen. Die 
schlimmsten Verheerungen ries erst der Orkan vom 19. December 6. a. hervor 
zahlreiche Baume wurden entwurzelt und vicle Gebaude ihrer Dacher beraubt; 
wiederum fielen einige fehmarnsche Schiffe der beispiellosen Wuth des Unwetters 
zum Opfer.
-7 '  "
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Zeit einen nicht unbedeutenden Seehandel, der etwa 50  dort beheimathete 
Schiffe beschaftigte. Noch 1786 liefen 41 fehmarnsche Schiffe in Lubeck 
em. J m  Ja h re  1790 besah Fehm arn 36 grohere und kleinere Schiffe, 
welche den Verkehr dieser Jnsel mit den Ostseehafen, den danischen 
Jnseln , m it Norwegen, England n. s. w. vermittelten; aber schon 1797 
hatte Fehm arn nu r noch 11 Schiffe mit einer Bem annung von 38 
Kopfen. Diese Fahrzeuge uberwinterten gewvhnlich in ausw artigen 
Hafen oder auf den offenen Rheden zu G lam bek, Lemkenhafen und 
Depenhusen, einem kleinen, zwischen Puttsee und Flugge belegenen 
Ladeplatze, der aber bereits seit einer . Reihe von Jah ren  eingegangen 
ist. D am als  w aren Getreide, G raupen (aus den elf fehmarnschen 
Graupenm uhlen), Kleesamen und W ollstrumpfe, die ehemals so beliebten 
fehmarnschen Hasen, die H auptausfuhrartikel der Jnsel.

Noch am Schlusse des vorigen Jah rh u n d erts  hatte die Jnsel 
Fehm arn eine nicht unbedentende S trum pfindustrie , wie noch jetzt eine 
solche auf I s la n d  und auf den F ar-O er existirt. D a s  S p innen  der 
W olle und das Verarbeiten derselben zu S trum pfen  und Handschuhen 
w ar fur die Jn s ten , Tagelohner und kleineren Landbesitzer damaliger
Zeit eine lohnende Nebenbeschaftigung. Jeder Eingeseffene hatte ehemals 
das Recht, je nach der Griche feines Besitzthnms in die Gemeindeweiden 
einige oder mehrere Schafe einzutreiben, welche im Som m er von dem 
D orfsh irten  auf den gemeinschaftlichen Landereien gehutet und im W inter 
m it Erbsenstroh genahrt wurden. N n r ein kleinerer Theil der gewonnenen 
W olle konnte fur den eigenen B edarf verwendet werden; den ubrigen 
Theil verarbeitete man zu den dam als allbekannten fehmarnschen 
S trum pfen. Archer den Frauenzim m ern beschaftigten sich auch vielfach 
die M anner und die Kinder an den langen W interabenden mit dem
Knutten dieser S tru m p fe ; im F ruh jahre  gingen dann H andler von H ans 
zu H ans, von D orf zu D orf, um die Erzeugnisse dieser Industrie
aufzukaufen und zu versenden; auch kam es haufig vor, dtch die Kaufleute 
in B n rg  a. F . die gestrickten Wollsachen gegen M anufactnr- und
C olonialw aaren  eintauschten. M it der Auftheilung der gemeinschaftlichen 
Weiden nahm die fehmarnsche Schafzucht von J a h r  zu J a h r  ab, und



mit ihr verschwand auch der obengenannte, fur die fehmarnsche Arbeiter-
bevolkerung so wichtige Jndustriezweig.

D ie Hohe der alljahrlichen A usfuhr landwirthschaftlicher Producte 
von Fehm arn wurde naturlich stets durch die Ernteergebnisse der einzelnen 
Jah re  bedingt. A ls ein sehr gesegnetes J a h r  kann das J a h r  1768 
angesehen werden; belief sich doch die damalige A usfuhr an Gerste auf 
49584  Tonnen. D er E rnteausfall des J a h re s  1787 w ar fo gering, 
dah an eine K ornausfuhr kaum gedacht werden konnte. I n  den Jah ren  
1789— 91 fuhrte Fehm arn 4 4 0 8 4  Tonnen Weizen, 55266  Tonnen 
Gerste und 7031 P a a r  S trum pfe aus, fo dah sich der Durchschnittswerth 
der fehmarnschen Ausfuhrartikel fur diese drei Ja h re  auf jahrlich 
1 0 6 9 6 0  R th lr. belief. Die Durchfchnittspreise fur fehmarnschen Weizen 
kamen von 1780— 84 auf 11 M ark 14 Sch., von 1785— 89 auf 13 
M ark 1 Sch. und von 1790— 94 auf 11 M ark 8 Sch. die Tonne 
zu stehen.

D er W inter des Ja h re s  1 799 /1800  w ar fehr anhaltend und 
strenge, und es lag noch acht Tage nach M aitag  der Schnee auf den 
Feldern. M it der A usfaat des Som m erkorns begann man dam als auf 
Fehm arn am 3. und 4. J u n i ,  und die E rnte w ar erst am 11. October 
beendet. D er Weizenpreis stellte sich im Herbste dieses Ja h re s  auf 
durchschnittlich 15 M ark 8 Sch. die Tonne und ging im folgenden
Ja h re  auf 20 M ark in die Hohe.

V on nicht zu unterschatzender Bedeutung w ar die A usfuhr der 
Jn fe l Fehm arn an Grutze und G raupen, befonders nach Danemark, 
England und Norwegen. I n  den Ja h re n  1789— 91 versendeten die 
fehmarnschen Graupenm uhlen 7975 Tonnen Grutze und 399 Tonnen 
G raupen; ferner wurde in derselben Zeit seitens der fehmarnschen 
M uhlen fur 1775 R th lr. Weizenmehl ausgefuhrt.

V orm als w aren die M uhlen auf Fehm arn, wie w ir hier gleich 
einschalten wollen, theils herrschaftliche, theils im Privatbesitze befindliche. 
Die S ta d t B urg  a. F . w ar zu den beiden im Osten und Westen des 
O rtes belegenen M uhlen zwangspflichtig, und zwar dergestalt, dah die 
ostliche Seite  der S ta d t auf der einen M u h le , dagegen die tvestliche



S eite  der S ta d t auf der anderen M uhle mahlen lasten mustte. Alljahrlich 
wechselten dann die Bewohner von B urg  a. F . mit den beiden M uhlen. 
S ahrensdorf hatte eine herrschaftliche M uhle , welche 1755 durch den 
Landrath und Amtmann E. L. v. Hattenbach verpachtet und deren 
V erhaltnih zu den B urger M uhlen im Ja h re  1749 neu geregelt wurde*). 
Z u  der Bannesdorfer M uhle, die schon zn Danckwerth's Zeiten vorkommt, 
waren ehedem die D orfer des Norderkirchspiels zwangspflichtig. I n  
V adersdorf befand sich fruher eine herrschaftliche M u h le , welche fur 
herrschaftliche Rechnnng verpachtet wurde und im 17. Jah rhundert etwa 
100 R th lr. Pacht eintrug. A ls um 1680 diese M uhle durch Feuer 
zerstort und nicht wieder aufgerichtet wurde, wandten sich die Zw angs- 
gaste des mittelsten Kirchspiels an die P rivatm uhlen  zu Avendorf und 
B isdorf, weshalb die genannte Pachtsumme fernerhin von diesen beiden 
letzteren M uhlen aufgebracht werden muhte**). D a s  Westerkirchspiel 
w ar nach den beiden Petersdorfer M uhlen zwangspflichtig, von denen 
die eine um 1762 eine herrschaftliche w ar. —  Von den fehmarnschen 
G raupenm uhlen sind noch die Bergm uhle bei W ulfen und die Glambeker 
M uhle auf der B urger Tiefe erwahnenswerth, von denen letztere nach 
einer mundlichen Ueberlieserung um das J a h r  1740 von A sm us R auert 
aus P u ttgarden  erbaut w u rd e , nachdem derselbe kurz vorher die 
Glambeker „Schlostgrnnde" von der Landesregierung kauftich erworben 
hatte. Diese M uh le , welche jetzt schon seit einer Reihe von Jah ren  
eingegangen ist, hatte einst eine bedeutende G raupenausfuhr. Die auf 
dem l8 ,6  rn  hohen W ulfener Berge liegende Graupenm uhle wurde im 
Ja h re  1857 abgebrochen und in B isdorf von Neuem aufgefuhrt.

Einen wesentlichen Einfluh auf die Hebung der fehmarnschen 
Landwirthschaft ubte die am Schluste des vorigen Jahrhunderts vor- 
genommene Wiederherstellung der ganz verfallenen Wasterlosungsanstalten 
der Jnsel aus. Schon in viel fruherer Zeit waren namlich auf Fehmarn

*) Im  Burger Todtenregister findet sich folgende Notiz: „27. Ju n i 1688 
Hans Borms Tochter zur Burg, vom Donner am Johannistage erschlagen, altz sie 
unterwegs unter die Sarrnstorffer muhle ihre Zuflucht genommen."

**) Der Ort, wo die Vadcrsdorfer Muhle stand, heifit noch hente „Muhlen- 
schlag"; derselbe Fchrname stnhet sich bei Gollendorf,



allenthalben Abzugsgraben hergestellt worden, welche das auf den Aeckertt 
sich ansammelnde Regenwasser der Ostsee zufuhren sollten; diese Grtiben 
w aren aber im Lanse der J a h re  derart verschlammt und zugewachsen, 
datz sie ihren Zwecken in teiner Weise mehr entsprachen. D arum  litt 
das Ackerland der Jnsel bei der geringen Durchlassigkeit des Bodens fast 
das ganze J a h r  hindurch an ubergroster N asse; bei anhaltender regnerischer 
W itterung waren sogar die niedrig gelegenen Landereien ofters ganzlich 
uberschwemmt. Um diese dem Gedeihen der Landwirthschaft hinderliche 
P lage  abzuwenden, wurde unter dem 4. S ep tb r. 1790 durch Vermittelung 
der konigl. schleswig-holsteinischen Landcommission ein Reglement aus- 
gearbeitet und bekannt gegeben, in welchem die A usfuhrung einer wirksamen 
Erneuerung der verfallenen W asserlosungsanstalten auf Fehm arn festgestellt 
wurde, nachdem bereits eine konigliche V erordnung vom 31. M arz  1790 
eine Wiederherstellung der zugewachsenen Wasserlaufe und verstopften 
S iele  angeordnet hatte. Z u r  Deckung der Kosten erhielten die Jnsu laner 
aus der koniglichen Kasse grohere Vorschusse, welche in naher beftimmten 
Term inen zur Ruckzahlung gelangen sollten. F u r  die Durchfuhrung der 
umfangreichen Erdverschiebungen wurde eine Anzahl Arbeitskrafte aus 
Holstein herangezogen, weil die ausw artigen holsteinischen Tagelohner in 
derartigen Arbeiten mehr bewandert waren, a ls  die einheimischen Jnsten  
und Knechte. I n  den Jah ren  1791 und 1792 wurde das schwierige 
Werk vollendet, nachdem etwa 12 811 Ruthen Abzugsgraben geoffnet und 
42 steinerne Brucken angelegt worden waren. Die Fruchte dieses wichtigen 
Unternehmens machten sich zunachst durch eine groszere Ergiebigkeit des 
Bodens und, damit im Zusammenhange stehend, durch eine S teigerung 
der Landpreise geltend.

Ausfuhrliche Nachrichten iiber die hier erwahnte Regelung der 
Wasserlosungsfrage auf Fehm arn bringt Friedrich W ilhelm Otte in seiner 
„Oekvnomisch-statistischen Beschreibung der Jnsel Fehm arn", einem sehr 
verdienstvollen Bnche, das im Ja h re  1796 erschien. O tte hatte zur 
Sam m lung und Sichtung des vorhandenen A taterials einen dreimonatlichen 
Aufenthalt auf Fehm arn geuommen und wurde seitens mehrerer Einwohner 
der Jnsel durch M ittheilung von Nachrichten uuterstutzt. Leider konnte



er, durch verschiedene Umstande verhindert, eine Durchsicht der Archive 
des fehmarnschen Amthauses nicht vornehmen, obgleich der damalige 
Am tm ann und E ta tsra th  S tru v e  ihm eine Einsicht in die Papiere des 
Amthauses freundlichst gestattet hatte. D er Verfasser, der Justizrath  und 
spatere E ta tsra th  F . W . O tte, der auch sonst mehrfach litterarisch thatig 
gewesen ist, w ar Landinspector der Herzogthumer Schleswig und Holstein und 
starb im J u l i  1851. E r  w ar geboren im Ja h re  1763 und wohnte 
1795 zu A rrild  in Angeln, 1797 zu Toestrup, spater zu Konigswille 
bei Schlesw ig und endlich zu Kollerup bei F lensburg .

Nebeu der Regelung der W asserlosungsfrage w ar die Auftheilung 
der gemeinsamen Weiden von grohter Wichtigkeit fur die weitere Ent- 
wickelung der Dorfokonomie auf Fehm arn. B is  zur Aufhebung der 
Feldgemeinschaft hatte namlich sedes D orf seinen eigenen H irten, welcher 
das Vieh (Rindvieh und Schafe) aller Jnsassen des D orfes am Tage 
auf den Gemeindeweiden hutete und dasselbe auch wohl zur Nachtzeit, 
wenn es auf dem freien Dorfplatze lagerte, beaufsichtigte. Hengst, S tie r , 
Bock und Eder wurden dam als von den Bewohnern des D orfes gemeinsam 
gehalten; der U nterhalt dieser Thiere wechselte der Reihe nach unter den 
einzelnen Besitzern des D orfes. F u r  die Beschaffung und Grasung eines 
solchen T hieres, sowie fur die H altung desfelben im W interquartier 
stand dem betreffenden Landbesitzer die Nutzniehung aus einem Antheile 
der gemeinsamen Weiden zu. Auf Fehm arn sindet man noch jetzt haufig 
die F lurnam en „Hengstweide", „B ullen loos", „Beerkoppel" u. s. w. 
Datz die Nutzung aus diesen Feldern demjenigen Jnsassen des D orfes 
zu Theil wurde, der verpflichtet w ar, den Hengst, den S tie r  und den 
Eber, der auf Fehm arn ehedem im Volksmunde „B eer" oder „B errendt"*) 
genannt wurde, zu halten, erhellt aus den fehmarnschen Dorfbeliebungen. 
D ie Beliebung der Gemeinde B annesdorf vom Ja h re  1666 setzt die 
Bedingungen fur das H alten der erwahnten Thiere genau fest. I n  
einem Schriftstncke vom Ja h re  1733, welches im B annesdorfer Nachbar- 
bnche enthalten ist, stnden w ir, dah ein Christian D reher von der Gemeinde

«-) Noch hente bezeichnet man auf Fehmarn die Brunstzeit der S an  mit dem 
Ausdrucke: „De Siig beert".



Bannesdorf funf Scheffelsaat Acker, „so von Anfang bey dem B errendt 
gehort hat,"  gekauft håbe. I n  demselben Ja h re  verkaufte die genannte 
Gemeinde das B nllenloos, „so stets und allezeit bey dem Bullen gehort 
hat." Danach ist es wohl a ls  sicher anzunehmen, dah die mit „ B u ll" , 
„Hengst" und „B eer" bezeichneten F lu ren  in den meisten Fallen  ihrer 
ehemaligen Bestimmung, a ls  Entschadignng fur die zum Halten dieser 
Thiere verpflichteten Bewohner des D orfes zu dienen, den Namen 
verdanken.

M it der Auftheilung der Gemeindeweiden muhte naturlich das 
gemeinsame Halten des H irten, des Hengstes, des S tie rs  u. s. w. in 
Wegfall kommen. D a s  Aufhoren der Feldgemeinschaft hatte aber noch 
eine andere, viel weittragendere B edeutung: es wurde der sehmarnschen 
Landwirthschaft ein grotzes Landareal erschlossen, welches bisher nu r a ls  
Weideland geringe E rtrage geliefert hatte. D abei darf freilich nicht 
unerw ahnt bleiben, dah ein groher Theil der Weiden von A lters her 
von Zeit zu Zeit aufgebrochen und dann entweder a ls  P flug land  an 
die Interessenten der Gemeinde auf bestimmte Zeit ubertragen, oder auch 
an den Meistbietenden in Pacht gegeben wurde. D ie gesammten 
sehmarnschen Weidegrunde, welche bis dahin fast teiner wirthschaftlichen 
Pflege theilhaftig geworden maren, sonst aber wohl an Gnte manchem 
Ackerlande gleichkamen, deckten schon durch die ersten Jah resertrage  den 
grohten Theil der Kosten ihrer Urbarmachung. Am Schlusse des vorigen 
Jah rhunderts  gingen bereits mehrere fehmarnsche D orfer —  z. B . 
Gahlendorf um 1780 —  daran, die Feldgemeinschaft ganz oder doch 
theilweise auszuheben; bald solgten andere Dorser nach, so 1800 Vitzdors, 
1804 B annesdorf, 1826 V adersdorf u. s. w. D a s  D orf P u ttgarden  
theilte noch 1875 einen Rest seiner Weidegrunde a u f , nachdem die 
Verhandlungen uber diesen Gegenstand fast dreizehn Ja h re  hindurch 
geschwebt hatten. D ah  es bei der Auftheilung der Gemeindeweiden zu 
manchen Streitigkeiten und Processen kam, konnte erw artet werden; 
meinten doch viele Eingesessene, dah sie bei der Landvertheilung uber- 
vortheilt und ihnen minderwerthige, in zu weiter Entfernnng vom O rte 
belegene Landereien angewiesen seien.



Ver der Ausmessung und Vertheilung der Gemeindeweiden wirkte 
nichl felten der Schullehrer des A ries m it; denu w ar anch im Ullgemeinen M
das Missen und Konnen der Schulhalter damaliger Zeit recht mangelhaft: : t
alv R7athematiker galten sie meistens sur recht bedentend^j, und in der ^
Feldme^knnst maren sie nicht nnersahren. (§s sei hier nu r an den n
Lehrer Vadersen in P u ttgarden  erinnert, welcher zu Anfang dieses 2
^ahrhundertv  mehrere sehmornsche Gemarknngen ansgemessen und dadurch h:
sein sparliches Einkommen nicht unwesentlich erhoht hat.

H ånd in Hånd mit der Auftheilung der gemeinsamen Weiden ging x
die fur die fehmarnsche Landwirthschaft so wichtige E infuhrung des ^
R apsaatbaues, w oran bisher bei der allgemeinen Herbstweide auf dieser > 1 
Jnse l nicht hatte gedacht werden konnen. W ar namlich sruher im Herbste "
die E rnte beschafft, so wurde alles Vieh der Jnsel an einem nicher 
bezeichneten Tage von seinen Fesseln befreit und weidete bis M artin i, 
die Schafe sogar noch langer, auf den Feldern frei und ungehindert, 
n u r der schutzenden O bhut des H irten anvertraut. I m  Ja h re  1818 
wurde zuerst auf dem um 1790 angelegten G u t Catharinenhof R ap s 
gebaut, nachdem der S am e fur dieje Frucht von dem G ute C lausdorf 
im Lande O ldenburg eingefuhrt worden w ar. D ie ersten R apsernten 
auf Fehm arn wurden durch Arbeiter bewerkstelligt, welche aus der 
Propstei, wo der R apsbau  bereits langer heimisch w ar, bezogen worden 
maren. Erst, nachdem man allgemein angefangen hatte, die minder 
ertragreichen Felder zu mergeln, entwickelte fich der R apsbau  auf Fehm arn 
mehr und m ehr*) **). E in  holsteinischer V erw alter auf S taberhof soll zuerst 
die zu diesem Gnte gehorigen Aecker gemergelt und dabei die fehmarnschen 
Landw irthe auf die Bedeutung des M ergels fur die Hebung der land- 
wirthschaftlichen E rtrage hingewiesen haben. D ie fehmarnschen Landleute

*) I m  Jahre 1790 erschien, herausgegeben und verfatzt von einem schlichten 
Dorfschullehrer in Tinnum auf Sylt. ein mathematisches Werk. betitelt: „Freund-
schaftliche Bewirthung meiner mathematischen Bruder", dessen Jnhalt, aus sechs 
mathematischen Mahlzeiten bestehend, nach Aussage von Fachmannern nur den 
bedeutendsten Gelehrten verstandlich sein soll.

**) Der Landmann Adam Schneekloth in Barsbeck in der Propstei erkannte 
zuerst die Wichtigkeit des Mergels flir die Landwirthschaft und fing um das Jah r 
17/0 an, seine Felder zu mergeln. I m  Jahre 1796 wies F. W. Otte die Fehma-  ̂
raner auf die „fruchtbarmachende Kraft" des Mergels hin. j



>0 von dam als behaupteten freilich, dah mit der E infuhrung des M ergelns 
m wohl die Hohe der Ernteertrage sich gemehrt håbe, die G ute des 
N Getreides aber wesentlich zuruckgegangen sei.

M it dem Aufbluhen der fehmarnschen Landwirthschaft steigerten 
is sich auch die dortigen Gesindelohne, welche noch am Schlusse d e s ' 
nt vorigen Jah rhunderts , wie F . W . O tte berichtet, sehr niedrig und daher 
is einer Aufbesserung dringend bedurftig waren. D er durchschnittliche 
^  Tagelohn eines fehmarnschen Landarbeiters betrug dam als sechs Schillinge; 
i) ein Meisterknecht erhielt einen Jah res lo h n  von 2 5 — 30 T h lrn ., auherdem 
i) ein P a a r  Schuhe; ein Mittelknecht bekam 14 oder 15 T h lr. und eine 
U .M a g d  acht T h lr ., sowie zwei P a a r  Schuhe nebst 20 Ellen Leinwand. 
lb An Erntelohn wurden an den M aher 15— 18 M ark, an den Ausnehmer 
n neun oder zehn M ark und an den B inder zwolf M ark gezahlt.

D ie unglucklichen K riegsjahre 1813 und 1814 zeichneten sich durch 
n niedrige Getreidepreise a u s ; aber schon im Ja h re  darauf tra t eine geringe
1  Erhohung der Kornpreise e in ; die Preissteigerung w ar aber nicht 
>6 bedeutend genug, um dem durch die traurigen K riegsjahre gedruckten 
)s fehmamschen Landmanne fuhlbar zu werden, obgleich die Ernteertrage 
>6 des Ja h re s  1815 fur Fehm arn eine gute M ittelernte ergaben. A ls 
i) einst in den Jah ren  18 1 3 /1 4  eine grohere Sum m e von Fehm arn an 
6 die landesherrliche Kasse abgefuhrt werden sollte, und die Geldnoth aus

der Jnsel ihren Hohepunkt erreicht hatte, beschlossen die Norsteher der
2  Landschaft aus Anregung einiger fehmarnscher G eldaristokraten, welche 
g grohe V orrathe von Getreide aufgespeichert hatten, statt des Geldes 
is eine Ladung Weizen nach Kiel zu senden und dort fur Rechnung der 
L Landschaft zu verkaufen. D er E rlo s  sollte dann zur Befriedigung der 
Z Staatskasse verwendet werden. Dieser Vorschlag, der bei dem augen- 
4 blicklichen Getreidemangel anf Fehm arn einem beispiellosen Kornwucher 
§  T h u r und T hor offnen mnhte, konnte noch eben rechtzeitig ruckgangig 
g gemacht werden.

D as  J a h r  1817 brachte die 300jahrige Wiederkehr des Reform ations-
tages. I n  A nlah dieser Feierlichkeit wurde die S t .  Ju rg en s  - Capelle 

>4 bei B urg  a. F . baulich ernenert und am 1. November 1817 von dem
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Propsten Hammer daselbst eingeweiht. D ie zum R eform ationsjubilaum  
von dem P asto r C laus H arm s in Kiel veroffentlichten 95 Thesen, in 
welchen der Verfasser den Abfall von den Lehren der ev.-luth. W ahrheit 
in scharfer Weise geitzelte, erregten allgemeines Aufsehen und entfachten 
den bekannten Thesenstreit, der auch ansterhald Schleswig-Holsteins seine 
Wellen schlug.

V on den Beam ten der S ta d t B nrg  a. F . aus dem ersten Viertel 
dieses Jah rh u n d erts  sind die beiden Bnrgermeister Luders und S a ra u w  
zu nennen, von denen letzterer (geb. 1775 in Kiel) um 1819 zum . 
H ardesvogt in G ottorf und spater zum A m tsverw alter des Amtes Hutten 
ernannt wurde. Kammerrath und A m tsverw alter Friedrich Heinrich 
W ilhelm S a ra u w  verstarb am 15. A pril 1845 in R endsburg und hat 
sich um die Geschichte der Jnsel Fehm arn durch zwei ausgezeichnete 
Abhandlungen verdient gemacht, welche er seiner Zeit im „Neuen 
staatsburgerlichen M agazin" von Falck veroffentlichte.

I n  den 20er Ja h ren  blieben die Getreidepreise aus Fehm arn im 
Allgemeinen noch recht niedrig; dazu kamen durchnieg mistrathene Ernten 
mit unbedeuteuden Ertragen. D er Som m er des J a h re s  1830 w ar sehr 
feucht, und das Getreide wurde in einem derart schlechten Znstande 
geborgen, dast der Futterw erth  ganz gering w ar. I m  F rnhlinge des 
J a h re s  1831 w ar das Rindvieh aus Fehm arn so schwach, dast es, wie 
G . Hanssen erzahlt, bei den Schwanzen von den S ta llen  zur Tranke

«

geschleppt werden muhte. E tw a 1300 Stuck Rindvieh stelen aus der 
Jnsel um, und manche Landbesitzer verloren fast ihren gesammten Vieh- 
stapel. Zum  Ersatze der fehlenden Futterstoffe wurden dam als aus 
Fehm arn Erbsen, Hafer und Roggen von der danischen Jnsel Laaland 
eingefuhrt. ^

D er S om m er des J a h re s  1831 sah die asiatische Cholera an den 
Grenzen Schleswig-Holsteins. Diese schreckliche Seuche hatte sich von 
Ostindien aus uber R uhland  und P o len  nach Deutschland verbreitet und 
allenthalben viele Menschen hinweggerafft. Ans Anordnung der 
Regierung wurde ein M ilitair-C ordon an der sudlichen Grenze Holsteins



zur Absperrung des Landes aufgestellt; auherdem wurden uberall 
Q uarantaine-A nstalten und Kustenbewachungen zur Verhinderung der 
Einschleppung der Krankheit eingerichtet. V on der Landschaft Fehm arn 
wurden von M itte  J u n i  6. n. an taglich gegen 100 M an n  gestellt, 
welche a ls  Strandw achen Verwendung fanden. E s  wurden an der 
fehmarnschen Kiiste 50 Posten besetzt, die alle zwolf S tunden  wechselten; 
ferner w ar auf G old in einem Holzfpeicher ein Cholera-Krankenhaus 
eingerichtet worden, das fur den F a ll  der V erbreitung der Seuche auf 
Fehm arn zur Aufnahme der Kranken Verwendung finden follte. Auf 
Wasserburg bei S u lsd o rf  und in P etersdorf zeigten sich wohl im Lanse 
des Ja h re s  einige wenige Falle von Cholera —  sie w ar von Liibeck 
eingefchleppt und raffte etwa 10— 12 Personen auf der Jn fe l hin — , 
zu einem weiteren Umsichgreifen der Krankheit kam es aber auf Fehm arn 
nicht. Glucklicherweise blieb auch fast ganz Schleswig - Holstein, mit 
alleiniger Ausnahme der S ta d t  W ilster und einiger Marschdistricte, von 
der Krankheit verschont; dagegen forderte das seit 1826 regelmahig im 
M onate August auf Fehm arn auftretende gastrische Fieber auf dieser 
Jn fe l zahlreiche Opfer. D a s  mittelste Kirchspiel auf Fehm arn soll von 
1830— 32 gegen 300  Personen an dieser Krankheit verloren haben.

D as  J a h r  1830 hat durch das muthvolle Auftreten des Friefen 
Uwe Je n s  Lornsen fur die Landesrechte Schleswig-Holsteins und fur 
die Erneuerung einer Verfasfung dieser Lander besondere Wichtigkeit 
erhalten. Z u r Uebernahme der Landvogtei auf S h l t  begab sich der 
bisherige Canzleibeamte Lornsen im Ja h re  1830 von Kopenhagen uber 
Kiel nach seiner heimathlichen Jn fe l. Am 17. October 6. a. betrat er 
in Kiel den vaterlandischen Boden und knupfte hier Beziehungen an zu 
mehreren V aterlandsfreunden, die ebenfalls fur die Verbesserung der 
schleswig-holsteinischen S taatseinrichtungen ein lebhaftes Interesse be- 
kundeten. Eine allgemeine Verfam m lung atter diesem Ziele zustrebenden 
P a trio ten  wurde beschlossen. Diefe Zusammenkunft wurde am 1. 
November 1830 in Kiel abgehalten, nachdem Lornsen und der P r iv a t
docent v r .  G . Hanssen die E inladungen besorgt hatten. Letzterer hatte 
zu diesem Zwecke Ostholstein bereist und w ar auch nach Fehm arn



gekommen, wo er bereits im W inter vorher einen langeren Aufenthalt 
genommen hatte, um M aterialien  fur seine im Ja h re  1832 erscheinende 
„Historisch-statistische Darstellung der Jnse l Fehm arn" zu sammeln. Von 
Fehm arn aus betheiligten sich an der Kieler Versammlung der Burger- 
meister und Stadtsecretair H. C. Matthiessen*), der Advocat M uller, 
deide aus B u rg  a. F ., und der Richter Mackeprang mit noch einem 
anderen V ertreter der Landschaft Fehm arn. D a s  Schicksal der Lornsen'schen 
Bestrebungen um die Sache des V a te rlan d es , die schmachvolle 
Festungshaft des geistigen Urhebers der ganzen B ew egung, seine 
freiwillige V erbannung nach B rasilien und sein tragisches Ende in den 
F lu then  des Genser Seees sind zu hinreichend bekannt, a ls  dah sie hier 
noch des W eiteren erw ahnt werden dursten.

Am 3. August 1830 wurde der schon fruher erwahnte fehmarnsche 
Am tm ann v. Benzon ( f  24. J a n u a r  1832) aus sein Ansuchen aus 
seinem Amte entlassen, und zu seinem Nachfolger ernannte der Konig 
den Auskultanten der Rentekammer, Friedrich Ferdinand v. Levetzow, den 
spateren Besitzer der G uter Schonhagen, P u tlo s  und Ehlerstorff.

Die Nordseite der Jnsel Fehmarn war von jeher wegen des dort 
belegenen Puttgardener Riffs fur die Schisffahrt nicht ungefahrlich 
gewesen. Da diese bedeutende Sandbarre, welche bei niedrigem Stande 
der Ostsee fast ganz von Masser frei ist, im Lanse der Jahre zahlreiche 
Strandungsfalle verursacht hatte, so war die Anlage eines Leuchtfeuer- 
Etablissements an der nordlichen Kuste Fehmarns zu einer Nothwendig- 
keit geworden. Darum erwarb die Regierung im Jahre 1831 einige 
Landereien im Schlage „Oldeborg" bei Puttgarden und begann mit 
dem Ban eines Leuchtthurmes aus dem sog. Oldeborgs-Huk. Das 
Leuchtfeuer wurde am 28. October 1832, dem Geburtstage der danischen 
Konigin Maria Sophie Friederike, zuerst angezundet und erhielt zu 
Ehren der Fnrstin den Namen „Marienleuchte". Von der Hohe des 
stattlichen Thurmes sieht man die danische Jnsel Laaland sehr deutlich.

*) Hans Christian Matthiessen, Burgermeister - nnd Stadtsecretair in Burg 
a. F., ward am 3. J u l i  1832 zum Landschreiber der Landschaft Fehmarn ernannt.



auch will man von dort bei sehr klarem W etter sogar die Jnsel 
Langeland beobachtet haben*).

J m  Anfange der 30er J a h re  trieb eine freche Diebsbande in 
Landkirchen und den zunachst liegenden D orfern ihr Unwesen. A ls nun 
am 11. M arz 1833, bald nach M itternacht, in der Scheune des 
D iaconus H ans Roh in Landkirchen eine Feuersbrunst zum Ausbruch 
kam, welche bei dem herrschenden ftarken Nordost - W inde grotzere 
Dimensionen annahm  und die Gebaude der Eingesessenen Schuldt, 
Kroger und Schutt, sowie das Schulhaus, die neue Organistenwohnung 
und die Scheunen des H auptpastorats, D iaconats und C an torats zerstorte, 
vermuthete man, datz die M itglieder der erwahnten Diebsgesellschaft jenes 
Schadenfeuer angelegt hatten. M an  glaubte zu dieser Annahme 
berechtigt zu sein, weil zu gleicher Z eit in dem benachbarten Dorse 
M um m endorf auch Brandstiftung versucht worden w ar. Vorubereilende 
Bewohner des mittelsten Kirchspiels, welche der Feuersbrunst in Land
kirchen zustrebten, hatten die B randlegung in M um m endorf bemerkt und 
das erst im Entstehen begriffene Feuer geloscht. D ie ganze D iebs
gesellschaft wurde bald nachher aufgehoben und wanderte in die 
Gefangnisse und Zuchthauser. E s  wird erzahlt, dah die ubermuthigen 
Diebsgesellen einst zur Nachtzeit in  einem fehmarnschen Dorse an ein 
Scheunenthor die W orte schrieben: „W ir sind u n sre r acht: vier stehen
auf der Wacht, vier gehen an das S teh len ; dann kann es nimmer 
fehlen**)."

Am 11. October 1833  starb der durch seine medicinischen Schristen 
beruhmt gewordene Kopenhagener Professor Georg Rahlff, geboren am
7. M arz 1762 zu Gammendorf auf der Jnsel Fehm arn. E r  w ar der 
S o h n  eines Landm annes —  seine M u tte r w ar eine M argaretha, geb.

*) Jm  Jahre 1877 bekam die Marienleuchte an Stelle des alten Spiegel- 
apparats cinen Freznel'schen Linsenapparat IV. Ordnung (einen sog. Freznel'schen 
Bienenkorb); ferner wurden dort 1878 ein Fernsprechamt. 1879 eine Dampfsirene 
(Nebelhorn) und 1880 ein Fluthmesser angelegt.

**) Von einem anderen Einbrecher, der vor vielen Jahren auf dem Burger 
Rathhause gefangen gehalten w urde, aber endlich den Hånden der Justiz 
entwischte, wird berichtet, dah er auf der Flucht nach dem Fehmarnsunde folgenden 
Vers in den Schnee schrieb: „Wer da will stehlen und nicht will hangen, der geb' 
stch in Burg auf Fehmarn gefangen."



Mackeprang — , besuchte das Johanneum  und Lyceum in Ham burg 
und ging dann zum S tud ium  der M edicin auf die Universitat B erlin . 
J m  Ja h re  1785 studirte er in Kopenhagen; spater wurde er, nachdem 
er 1791 das medicinische Amtsexamen bestanden und 1807 den medicinischen 
D octorgrad erworben hatte, Arzt am Zucht- und Verbesserungshause in 
C hristianshavn. 1828 wurde er R itte r vom D anebrog, und 1833 
erhielt er den Professortitel. Noch in demselben Ja h re  starb er; seine 
Leiche wurde nach Fehm arn gebracht und in Landkirchen zur letzten 
R uhe bestaltet.

D a s  J a h r  1834 brachte die Auflosung der Rauert'schen Vetter- 
schaft, einer alten fehmarnschen Geschlechtsverbindung, welche ihren 
Ursprung von einem bald nach 1420 auf Fehm arn eingewanderten 
fehmarnschen Landmanne R onw ert W itte oder W itte R ouw ert ableitete, 
der in dem D orfe Preesen „in  dem erue (Erbe), so annitzo ^ .im o  1653 
^ r 6N2 Nn688 zustandig", wohnte. D ie Auflosung dieser Vereinigung 
wurde dadurch herbeigefuhrt, dah bei einem Processe der Vetterschaft 
gegen zwei abwesende M itglieder aus B annesdorf dem derzeitigen 
H auptm anne Christian R au ert in B urg  a. F . eroffnet wurde, dah das 
S ta ru t  der Verbindung seit langerer Zeit nicht landesherrlich genehmigt 
und daher fur den vorliegenden Proceh ohne jede Bedeutung sei. D a s  
Baarverm ogen der Vetterschaft betrug dam als 1200 M ark ; auherdem 
w aren zahlreiche silberne Becher, eine U hr und eine Fahne im Besitze 
der Gesellschaft. D a s  gesammte In v e n ta r  wurde verkauft, und der 
E rlo s  aus demselben wurde mit den 1200 M ark an die dam als vor- 
handenen 19 M itglieder der Vetterschaft vertheilt. Jedes M itglied 
erhielt 78 M ark  12 Sch. J m  Ganzen gelangten 1500 M ark zur 
V ertheilung; folglich hat die Versteigerung des In v e n ta rs  gegen 300 
M ark  ergeben. D am it wurde eine Vereinigung zu G rabe getragen, 
welche nach einer M ittheilung des altesten, von einem ungetreuen Vetter 
im Ja h re  1653 nach Stubbekioping auf Falster verschleppten und dort 
verschollenen Rauert-W itte'schen Vetterbuches reichlich 400  Ja h re  aus 
Fehm arn bestanden und dort gewih i n . mancherlei Weise segensreich
gewirkt hat.

i-
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Die von A lters her den Fehm aranern eigenthumliche ubertriebene 
Sparsamkeit, welche nicht felten in Geiz ausartete, und welche einst 
einem nber Fehm arn schreibenden Forscher dos nicht gerade schmeichel- 
hafte W ort in den M und legte: „D ie Fehm araner haben sich reich 
gehungert", schwindet gegenwartig im Lanse der Jahrzehnte iinmer mehr 
und mehr. Aufwendnngen fur eine sorgfaltige Erziehung und tuchtige 
A usbildung der Kinder, fowie fur einen erhohten Lebensgenuh gelangen 
auch auf Fehm arn immer mehr zu ihrem Rechte; dabei ist dort der 
rechte S p a r tr ie b , obgleich eine Abnahme desselben verfchiedentlich 
behaupret worden ist, noch bei Weitem nicht erloschen. A ls Bew eis fur 
diese letztere Behauptung kann die fortschreitende Entwicklung der 
fehmarnschen S p a r-  und Leihkasse angesehen werden. Dieses Geldinstitut 
wurde am 1. October 1835 durch den landwirthschaftlichen Verein auf 
Fehm arn in 's  Leben gerufen, nachdem die Nothwendigkeit einer derartigen 
Kasse fur die Jnsel schon langst erkannt worden w ar. D ie Leitung der 
S p a r-  und Leihkasse ubertrug m an einer aus acht M itgliedern be- 
stehenden Administration, von denen vier aus der S ta d t B urg  a. F>, 
die ubrigen vier aus den einzelnen Kirchspielen der Jnsel seitens des 
landwirthschaftlichen Vereins gewahlt wurden. I m  Ja h re  1888 hatte 
die fehmarnsche S p a r-  und Leihkasse schon ein Vermogen von 8 2661  K. 
78 P f. und einen Geschaftsumsatz in Einnahme und Ausgabe von 
5 3 4 1 0 4  K. 21 P f. —  gewih ein bemerkenswerthes R esultat! S e it 
einer Reihe von Jah ren  hat dieses bewahrte In s titu t aus seinen jahrlichen 
Ueberschussen fur landwirthschaftliche und gemeinnutzige Zwecke Unter- 
stutzungen bewilligt und dadurch in mancher Weise anregend und 
fordernd gewirkt.

I m  Ja h re  1837 zeigte sich auf Fehm arn eine ansteckende Krankheit, 
die G rippe genannt, von welcher fast sammtliche Jnsu laner befallen 
wurden. D a s  Kirchenbuch der Gemeinde B annesdorf enthalt daruber 
folgende N o tiz : „Dieses J a h r  (1837) begann mit einem traurigen 
Ereignisse, welches das ganze Kirchspiel ergriff; namlich eine Krankheit, 
die mit einer starken Erkaltung anfing, genannt die G rippe (la Aripxe), 
befiel fast alle M itglieder der Gemeinde und es starben daran mehrere,



besonders an den Folgen der Krankheit, weil manche sich, wenn sie 
genesen, nicht sorgfaltig vor Ruckfallen in Acht nahmen, die dann leicht 
tvdtlich w urden." Fast in jedem Hause auf der Jnsel fand man dam als 
Bewohner, welche an dieser Seuche, die auch mit dem Namen „Influenza" 
belegt wurde, erkrankt waren. D ie Grippe kam im W inter 1836/37  
von Ruszland nach Deutschland und verbreitete stch dort schnell, verlor 
sich aber bereits im folgenden Ja h re  wieder.

D er W inter des J a h re s  1837 /38  w ar sehr strenge und dabei 
zugleich andauernd, denn es w ar von M a rtin i bis gegen Fastnacht ohne 
Unterbrechung Frostwetter. D a keine Feuerung vom Festlande nach 
Fehm arn geschafft werden konnte, wurde diese dort sebr knapp und 
kostspielig; ja, es w ird erzahlt, datz man dam als den Faden Brennholz 
mit 32 34  M ark bezcchlte. D er Fehm arnsund w ar mit einer sesten 
Eisdecke belegt und konnte mit Fuhrw erk befahren werden, bis um die 
M itte  des M o n a ts  F eb ru ar plotzlich Thauw etter eintrat. Am 19. 
F eb ru ar 1838 begab sich der Schlachtermeister und Posthalter Jo h an n  
D aniel Krohn aus B u rg  a. F . mit einem zweispannigen G efahrt iiber 
die schon mit Masser bedeckte Eisflache des S undes nach Oldenburg, wo 
an demselben Tage Jah rm ark t abgehalten wurde. A ls Krohn am Nach- 
mittage bei seiner Heimkehr wieder das E is  des S undes passiren wollte 
und mit seinem Fuhrwerke mitten auf dem S trom e w ar, brach das 
inzwischen murbe gewordene E is, und Krohn verschwand nebst Pferden 
und W agen in den F lu then  der Ostsee. D ie Leiche des 42  Ja h re  
alten M annes wurde bald nachher aufgefischt und am 23. F eb ru ar s. a. 
auf dem B urger Kirchhofe zur Erde bestattet.

Gegen Ende des J a h re s  1839 starb der danische Konig Friedrich V I., 
der sich beim Volke groster Anhanglichkeit und Beliebtheit erfreute, und 
dessen Hinscheiden daher eine allgemeine Landestrauer hervorrief. Geruhm t 
wurden besonders die Einsachheit, Biederkeit und Leutseligkeit des heim- 
gegangenen M onarchen, der sich selbst nicht scheute, die Hntte des 
Niedrigsten im Volke zu betreten, n u r um zu erfahren, wo in den unteren 
Volksschichten der Schuh drucke. D er S y lte r  Chronist P .  C. Hansen 
erzahlt, wie die Bewohner der Hallig Hooge im Ja h re  1825 ihren Konig



mit Milch und Speckpfannkuchen bewirtheten, und wie eine arme H auslerin  
in R antum  auf S y l t  ihren Landesherrn in ihre durftige Hutte fuhrte 
mit den M orten : „Komme n u r herein, kleiner Konig, und sieh', wie w ir 
es hier haben." B ei aller Volksthumlichkeit wnhte der Konig aber trotz- 
dem nicht, den sich in seinen S taa ten  immer mehr herausbildenden Gegen- 
satz zwischen Deutschthum und D anenthum  zu bannen; ja, es lah t sich 
nicht leugnen, dah er sogar noch diesen Gegensatz verscharfte, indem er 
die Landesrechte der Schleswig-Holsteiner mitzachtete, und das Konigreich 
Danemark stets anf Kosten der Herzogthumer begunstigte. Durch dieses 
kurzsichtige Gebahren hat er an seinem Theile mitgewirkt, jenen lang- 
jahrigen Kamps heraufzubeschworen, der, wenn auch vorerst erfolglos, 
doch endlich zur ganzlichen Lostrennung Schleswig-Holsteins von D ane
mark fuhrte.



Fehmarn im Kriege 1848—51. — Gefangennahme des danischen 
Marinecapitains v. Dirckink-Holmseld. — Die letzte Hinrichtnng aus 
dem Richtplatze bei Petersdorf. — Eroberung Fehmarus durch die
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„Du Land, umrahmt von dunkelblauen 
Gewassern. von dem stolzen Meer, 
Durchstromt von Bachen und von Anen, 
Und reich an Feldern, garbenschwer;
Wo Manner, stets bereit zu fechten,
Den Pflug gefuhrt mit linker Hånd,
Das Schwert hochhaltend in der Rechten, 
Du bist mein schones Heimathsland I"

H- Z e i s e .

Als Friedrich VI. gestorben war, bestieg sein Vetter, der damalige 
Prinz Christian, den Thron des danischen Reiches. Wahrend seiner
kurzen Regierungszeit wuchs die schvn unter seinem Rorganger ein- 
getretene Spannung zwischen Danemark und den Herzogthumern immer 
mehr und mehr. Schon bald nach dem Ableben des alten Konigs trat 
die svg. eiderdanische Partei osten mit dem Plane hervor, Schleswig 
von Holstein zu trennen und ersteres dann flir immer mit Danemark zu 
verbinden. Im Geheimen begunstigte der Konig Christian VIII. diese 
Partei; liefen doch anch seine Bestrebungen darauf hinans, das 
Konigreich Danemark mit den Herzogthumern zu einem Staatsganzen zu 
vereinigen. Die in dieser Hinsicht von ihm und der. eiderdanischen 
Partei eingeleiteten Ull-ternehmungen hatten freilich wahrend der nenn- 
jahrigen Regierungszeit des Konigs Christian VIIl. keine Aussicht auf



Realisirung und bewirkten zunachst nur, den G ro ll der Schleswig- 
Holsteiner gegen die danischen D ranger stets von Neuem anzufachen; 
erst unter Friedrich V II .,  dem Nachfolger C h ris tian s, gelang es der 
eiderdanischen P a rte i, diesen schwachen Regenten durch einen am 21. 
M arz 1848 in Kopenhagen angezettelten Volksauflauf zu veranlassen, 
die Leiter der eiderdanischen Bewegung an die Spitze des S t a t s 
m inisterium s zu stellen und denselben einen maahgebenden Einfluh auf 
die Neugestaltung der Reichsversassung einzuraumen. Eine der ersten 
M aahnahm en der neuen Regierung w ar die Ankiindigung einer T rennung 
des Herzogthums Schlesw ig von Holstein. D a  die Schleswig-Holsteiner 
nicht gesonnen maren, diesen Act der W illkur gutw illig hinzunehmen, so 
w ar der Bruch unvermeidlich.

Am 24. M arz  1848 wurde die provisorische Regierung in Kiel 
feierlich p ro c lam irt, und Eilboten trugen die Kunde dieses frohen 
Ereignisses uber das ganze Land. Ueberall jubelte man den zum 
Schutze des V aterlandes getroffenen M aatzregeln der neuen Regierung 
zu. Auch uach der Jnsel Fehm arn w ar die Nachricht von der B ildung 
der provisorischen Regierung gedrungen und hatte die Herzen der 
Fehm araner entzundet. Schon in den ersten Tagen des M o n ats  A pril 
fand in Landkirchen eine allgemeine Volksversammlung S ta t t ,  bei welcher 
Gelegenheit zahlreiche patriotische Ansprachen gehalten und die ersten 
Proklam ationen der provisorischen Regierung verlesen wurden. D ie 
Begeisternng fur die Sache des V aterlandes w ar in senen Tagen auf 
der Jnsel eine allgemeine. D a  Fehm arn wegen seiner exponirten Lage 
einem danischen Angriffe viel mehr ausgesetzt w ar, a ls  manche andere 
Gegend Schleswig-Holsteins, so gingen die Fehm araner ohne Verzug 
daran, zum Schutze ihres bedrohten E ilandes eine allgemeine Volks- 
bewaffnung anf der Jnsel zu organ isten . Schlennigst wurde ein 
Bewaffnungs-Comitee fur den Bezirk der Landschaft Fehm arn gebildet; 
autzerdem errichtete man in der S ta d t B urg  a. F . eine B urgerw ehr, 
deren Hochstcommandirender der dortige Postmeister B aller w ar. D am als 
zeigten sich auch auf Fehm arn, wic an vielen anderen O rten unseres 
V aterlandes, schuchtern hervortretende communistische R egungen , die



freilich, abgesehen von einigen unbedeutenden Ausschreitungen, zu kerner 
nennenswerthen S to ru n g  der ofsentlichen O rdnung fuhrten; n u r einige 
wenige Landleute in den der S ta d t B u rg  a. F . zunachst liegenden 
D orfern sahen sich veranlaht, Lebensmittel an drohende Volkshaufen 
auszukehren*).

D ie Errichtung einer fehmarnschen Kustenmiliz hatte der P rin z  
Friedrich von Schleswig-Holstein-Noer dem Justizrath  von Leesen auf 
Catharinenhof ubertragen, denselben zugleich zum Chef dieser M iliz 
ernannt und ihm zur militairischen A usbildung der Jnsu laner einige 
Unterofficiere beigegeben. Z u r  Nachtzeit bewachten die reitenden P atrou illen  
dieser M iliz  den S tra n d  der Jnsel, nm diese vor einenr nachtlichen 
Ueberfalle danischer Kriegsschiffe zu sichern.

Am D onnerstage, den 13. A pril, hieh es plotzlich, ein danisches 
Kriegsschiff sei bei Bojendorf vor Anker gegangen, welche Nachricht auf 
den allgemeinen Begeisterungstaum el der Fehm araner sehr ernuchternd 
wirkte. D a  man glaubte, einen Angriff der D anen auf die Jnsel 
stundlich erw arten zu mussen, so flohen am 13., 14., 15. und 16. A pril 
zahlreiche Bewohner Fehm arns uber den Fehm arnsund nach Holstein, 
darunter viele F rauen  und Kinder, aber auch einige Beamte, sowie 
mehrere junge M anner, welche furchteten, von den D anen zum M ilita ir- 
dienste gepretzt zu werden. Wahrenddessen hatte sich aber schon auf der 
B urger Tiefe eine Thatsache abgespielt, welche dem M uthe und der 
Unerschrockenheit der Fehm araner ein beredtes Zeugnih ausstellt: die 
Gefangennahme des Capitain-Lieutenants der danischen M a rin e , des 
B aro n s  von Dirckink-Holmfeld.

Am 14. A pril 1848, Nachm ittags um 4  U hr, kam der danische 
Kriegskutter „Low enorn", gefuhrt von dem Lieutenant Schultz, bei 
S taberhuk zum Vorschein, gefolgt von der danischen Corvette,, N ajaden", 
welche unter dem Befehl des Capitain-Lieutenants B aron  von Dirckink-

*) Auf den Gutern Weitzenhaus und Farve bei Oldenbnrg in Holstein, wo 
die Schnllehrer Marcus Mester in Dohnsdorf (Mitglied der Landesversammlung 
vom Sommer 1848 bis Februar 1851) und Jensen in Grammdorf die Bewegung 
der dortigen Jnsten zur Besserstellung ihrer theilweise traurigen Lage schurten und 
leiteten, zeigte sich auch unter der Arbeiterbevolkerung eine grotze Unzufriedenheit, 
welche indessen ebenfalls ohne weitere Unruhen verlief.



Holmfeld stand. Letzterer hatte von dem Cammandeur P a ludan , dem 
Chef des danischen Ostseegeschwaders, O rdre erhalten, mit den genannten 
beiden Schiffen nach Fehm arn zu gehen und dort an O rt und S telle 
Erkundigungen einzuziehen, ob auf der Jnsel noch danische Sym pathieen 
vorhanden seien oder nicht; ahnliche Auftrage hatte der B aron  erst kurz 
vorher in Eckernsvrde, anf Alsen und im S undew itt zur Zufriedenheit 
seiner Vorgesetzten ausgefuhrt. Abends um 6 Uhr ging die Corvette, 
nachdem sie vergeblich nach einem Lootsen signalisirt hatte*), vor der 
B urger Tiefe in einer Entfernung von V4 M eilen vor Anker, der 
Kutter kreuzte noch bis gegen 9 Uhr umher und ankerte dann gleichfalls 
bei der Corvette.

Am folgenden Vorm ittage, gegen 9 Uhr, steuerte der Kutter, eine 
stark bemannte Barkasse der Corvette im Schlepptau habend, bis dicht 
an die Kuste der Jnsel heran und ging hier vor Anker. Unterdessen 
hatten sich mehrere bewaffnete Landleute und Einw ohner aus den nnfern 
der B urger Tiefe belegenen D orfern S ahrensdorf, Meeschendorf, S taber- 
dorf und Vitzdorf eingefunden ilnd bei der R uine Glambek Aufstellung 
genommen, um den erwarteten danischen Angriff abzuwehren. A ls aber 
die hier versammelten Fehm araner sahen, dah kein Angriff von danischer 
Seite erfolgte, vielmehr eine mit drei Personen besetzte Schaluppe den 
Kutter verlieff und dem Lande zusteuerte, begaben sich einige von ihnen, 
nachdem sie ihre W affen abgelegt hatten, an den S tra n d , um die 
Jnsassen der Schaluppe nach ihrem Begehr zu fragen. Getrieben wurde 
die Schaluppe von zwei danischen Soldaten , dem Oberconstabel B ru n n  
und dem Constabel Anton S nydstrup ; vorne aber im Fahrzeuge stand 
der Capitain-Lieutenant B aro n  von Dirckink-Holmfeld, einen B rief in

*) Der Lootsenknecht begab sich beim ersten Erscheinen der Schiffe, da auch 
der Kutter eine Lootsenflagge am Topp fuhrte, an Bord desselben und wurde von 
diesem an die Corvette abgegeben. Der Aussage des Knechtes zufolge hat der 
Capitain ihn nach seinen Papieren gefragt, woranf der Knecht geantwortek haben 
will, solche truge er nicht bei sich; zu seiner Legitimation diene nur sein Lootsen- 
schild. Darauf soll der Capitain den Knecht bei den Ohren gerissen und ihn 
angeschrieen haben: „Verfluchter Hund, komme mir ohne Papiere nicht wieder unter 
die Augen I Mache, dah du fortkommst I Geld bekommst du nichtl" Demzufolge lieh 
der Commandeur den Knecht wieder fortrudern mit dem Befehle: der konigliche 
Lootse solle selbst bei ihm an Bord erscheinen.



der Hånd haltend, durch welchen er den Beamten der Jnsel mittheilen 
wollte, dasz er gesandt sei, die Einw ohner Fehm arns gegen die feindlichen 
Unternehrnungen einer freinden A utorita t zu schutzen und dieselben vor 
Demonstrationen zu warnen. Ohne eine Parlam entairflagge oder das 
bei solchen Gelegenheiten ubliche weipe Tnch gezeigt zu haben, betrat er 
den fehmarnschen Boden und ging auf die dort versammelten Fehm araner 
zu, sie fragend, ob sie der danischen Sprache machtig seien. A ls diese 
F rage von einigen der Anwesenden bejaht worden w ar, ubergab der 
B aro n  den versammelten Jnsu lanern  den erwahnten B rief m it der 
B itte , denselben an die Beamten der Jnse l zu ubermitteln, welchem 
Ansinnen auch sofort ohne W eigerung entsprochen wurde. E in weiteres 
V erlangen des B aro n s , eine an einer S tange  flatternde schleswig- 
holsteinische Fahne zu entfernen, wurde kurzweg abgelehnt, auch dann 
noch, a ls  der danische C apitain  die D rohung auherte, bei Nichtentfernung 
der Fahne durch die Geschutze der Corvette*) und des K utters die auf 
der B urger Tiefe liegenden Gebaude und die fog. Glambeker M uhle 
beschiehen zu lassen. E r  ging dann mit den anwesenden Fehm aranern 
in das auf der B urger Tiefe liegende Lootsenhaus und verlas dort eine 
V erordnung des danischen Konigs, w orin derselbe die Bewohner Fehm arns 
aufforderte, ihm tren zu bleiben.

W ahrend dieser Vorgange w ar von B u rg  a. F . aus dem Justizrath  
v. Leesen auf Catharinenhof die Anzeige von der Ankunft und einem 
vielleicht in Aussicht genommenen Landungsversuche der danischen Kriegs- 
schiffe gemacht worden, w oraufhin sich derselbe a ls  Chef der fehmarnschen 
Kustenmiliz sofort zu Pferde nach der B urger Tiefe begab, um dort an 
O r t  und S te lle  Gegenmaahregeln zu tressen. A ls v. Leesen daselbst 
anlangte, hatte der danische Capitain-Lieutenant soeben wieder seine 
Schalnppe bestiegen, um sich an B ord  der Schiffe zu begeben.

Schon w ar die Schalnppe etwa 3 0 — 40 Schritte von der Kuste 
entfernt, a ls  der danische Officier, durch v. Leesen angerufen, den Befehl 
gab, das Fahrzeug zu tvenden und nach dem Landungsplatze zuruck- 
zufuhren ; v. Dirckink-Holmfeld mag vielleicht der irrigen Ansicht gewesen

*) Die Corvette „Najaden" hatte 20 Geschutze.



sein, datz jetzt die Beamten der Jnsel gekommen seien, um mit ihm zu 
verhandeln. M it den M orten : „ S ie  haben a ls  Feind den Boden dieser 
Jnsel betreten; ich verhafte S ie  a ls  Feind meines V aterlandes!" ergriff 
v. Leesen seinen Gegner, hob ihn aus der Schalnppe und setzte ihn an 
das Land. A ls jetzt die beiden danischen S o ldaten  M iene machten, 
ihren Chef mit G ew alt zu befreien, feuerten die anwesenden Fehm araner 
aus dieselben mehrere Schiisse ab, welche den Constabel Anton Snydstrup 
todteten und den Oberkonstabel B ru n n  leicht verwundeten. Snydstrup 
sturzte, a ls  er den todtlichen Schust erhielt, uber B ord in 's  Masser, 
wobei sein nur halb gezogener S ab e l in die Scheide zurncksiel; B ru n n  
dagegen w arf sich ruckwarts in 's  Masser, watete unter das mittels einer 
Fangleine m it'dem  „Low enorn" verbundene Fahrzeug, zog es mit sich 
fort und erreichte endlich schwimmend den Kutter, ohne —  obgleich man 
vom User aus anhaltend aus ihn seuerte —  nennenswerthe Verwundungen 
davonzutragen. M ehrere der vom S tran d e  abgefenerten Schusse waren 
auch aus den Kutter selbst gerichtet, der sehr nahe lag ; diese Schusse 
wurden sofort von dem Commandanten des K utters, Lieutenant Schultz, 
mit einem Falconet erwidert, ohne indessen den Fehm aranern Schaden 
zuzusugen: seine Kugeln flogen uber die Kopfe der Menschen hinweg und 
stelen in das B urger Binnengewasser. D ie dam als am O rte der T h a t 
versammelte Menschenmenge wird nach einigen Berichten aus 50 bis 60, 
nach anderen aus 100 bis 200 Kopfe geschatzt; es waren grotztentheils aus 
den vorhinerw ahntenD orsern stammende Landleute, Tagelohner und Knechte, 
bewastnet mit Jagdflinten, Piken, Sensen und ahnlichen primitiven Massen.

Nach der Gefangennahme fuhrte man den danischen Capitain- 
Lieutenant in das Lootsenhaus, wo v. Leesen den Befehl ertheilte, den 
Gefangenen aus das fehmarnsche A m thaus nach B urg  a. F . zu schassen. 
D a die M ehrzahl der maatzgebenden Beamten der Jnsel —  so z. B . 
Amtmann L. F . C. W . v. Moltke und Burgermeister P .  C. Boie*) —

*) Peter Christian Boie ward am 16. October 1832 zum Burgermeister und 
Stadtsecretair in Burg a. F. ernannt; vorher war er Secretair aus dem Amthause 
in Tondern. Er war geboren in Juhlschau als Sohn des Hardesvogtes der Itggel- 
harde im Amte Flensbnrg, N. Boie; seine M utter war eine^Margaretha Dorothea, 
ged. Hinrichsen. Burgerineister P . C. Boie erhielt spater den ^ritel eines Justizraths.



in  jenen aufgeregten Tagen Fehm arn bereits verlassen hatte oder doch 
verlassen wollte, so wnrden die meisten Aemter auf der Jnsel stellvertretend 
verwaltet. Derzeitige Amthausverweser des fehmarnschen Amthauses 
w aren der Ober- und Landgerichtsadvoeat M uller und der Kammerer 
Mackeprang. Auf dem Wege von der B urger Tiefe nach B urg  a. F . 
traf der den Gefangenen escortirende Volkshaufe auf die stadtische Burger- 
bewaffnung, welche sich eben anschickte, nach der B urger Tiefe vorzurucken, 
um dieselbe nothigenfalls gegen einen danischen Angriff zu vertheidigen. 
U nter den bewaffneten B urgern  der S ta d t bemerkte man auch zwei junge 
Madchen in M annerkleidung. Gefolgt von dem ganzen Menfchenschwarm, 
wurde nun der gefangene danifche Capitain-Lieutenant nach dem fehmarnschen 
Amthause gefuhrt, wo nber fein weiteres Schickfal verhandelt werden 
sollte. B ei seiner Ankunft dafelbst trug der danifche Befehlshaber sichtbare 
S p u re n  von M ihhandlungen an sich, wie der Arzt D r. Langenbuch 
spater bezeugte: die Augen w aren mit B lu t unterlaufen, an der linken 
Schlafe w ar eine Geschwulst; zugleich klagte der Gefangene nber eine 
Lahmung der rechten Kinnlade. D ie Urheber dieser Verletzungen sind 
bei der nachmals eingeleiteten gerichtlichen Untersuchung der ganzen 
Angelegenheit nicht mit Sicherheit ermittelt worden. Auf dem Wege 
von der B urger Tiefe nach B urg  a. F . forderte v. Dirckink-Holmfeld die 
erregte, ihn mit Schm ahungen uberhaufende M enge zu wiederholten 
M aten  auf, ihn zu erschiehen, w orauf man ihm aber stets erwiderte: 
„ D a s  wurde uns keine Freude bereiten."

W ahrend man nun auf dem fehmarnschen Amthause iiber das 
weitere Schickfal des Gefangenen in B erathung getreten w ar, begann die 
vor dem Hause versammelte Volksmenge, m it Toben und Gefchrei den 
sofortigen T ran sp o rt des Gefangenen nach Rendsburg zu fordern. 
Diesem Verlangen kam man endlich nach. Zwei M itglieder der Burgerschaft 
bestiegen mit dem Gefangenen einen bereitstehenden W agen und geleiteten 
ihn iiber den Fehm arnsund nach Rendsburg auf die Hauptwache, wofelbst 
er bis zur gegenseitigen Auswechslung der Gefangenen verblieb. S e in  
A ntrag auf Freilassung, weil er nach seiner M einung volkerrechtswidrig 
a ls  P a rlam en ta ir gefangen genommen worden sei, wurde von dem



schleswig-holsteinischen Generalcommando abgelehnt, da er sich nicht durch 
das gebrauchliche weihe Tuch a ls  solcher zu erkennen gegeben håbe; auch 
håbe er, wie ihm bedentet wurde, die Privilegien eines P a rlam en ta irs  
durch die beabsichtigte Nerleitnng der fehmarnschen Bevolkerung zum 
Abfalle gemihbraucht, sich uberhanpt durch sein ganzes Gebahren auherhalb 
des Volkerrechts gestellt.

W ahrend dieser Vorgange hatten die beiden danischen Kriegsschiffe, 
die Corvette „N ajaden" und der Kutter „Low enorn", die. fehmarnschen 
Gewasser verlassen, w as zur Folge hatte, dah eine ganze Anzahl der nach 
Holstein gefluchteten Fehm araner nach der Jnsel zuruckkehrte; die Auf- 
regung auf Fehm arn legte sich aber damit noch nicht und machte sich 
zunachst mehrfach Luft in Verhohnung der emigrirten, jetzt aber heim- 
gekehrten fehmarnschen Beamten.

E s  galt jetzt zunachst fur die Jnsu laner, sich einige Geschutze zu 
verschaffen, um den ev. sich zeigenden und die Jnsel bedrohenden danischen 
Kriegsschiffen wirksam entgegentreten zu konnen. M a n  Holte daher ein 
in der B urger Feldmark befindliches, aus dem Ja h re  1813 —  oder 
vielleicht gar noch aus fruherer Zeit —  stammendes Kanonenrohr herbei, 
befestigte dasselbe auf dem Gestell eines B auw agens und stellte mit dem 
so hergerichteren Geschutz Schiehubungen an, bei welchen das ganzlich 
vom Eisenrost zerfressene R o h r zersprang. S p a te r  kamen zwei bpfundige 
Kanonen nach Fehm arn. Am S onntage, den 28. M a i 1848, machten 
die B urger der S ta d t B urg  a. F . auf dem fog. S y l t  militairische 
Uebungen und erprobten zu gleicher Zeit die beiden requirirten Geschutze. 
A ls bei dieser Gelegenheit sich die M undung einer Kanone sur die 
gemachten Cartouchen zu klem erwies und trotzdem von den Anwesenden 
ein gewaltsames Laden des Geschutzes versucht wurde, entlud sich dasselbe 
zu sruh, wobei ein Schmiedegeselle aus der S telle  getodtet, einem Arbeiter 
dagegen beide Hande zerschmettert wurden. Am Tage darauf wurde die 
eine Hånd und der andere halbe Arm abgelost, jedoch schon am 8. J u n i  6. a. 
erlag der Ungluckliche seinen schweren Verletzungen. Zwei andere Feh
m araner kamen mit einigen leichten Verwundungen davon.

Gleich nach der Dirckink - Holmfeld'schen Affaire regte es sich in



Schlesw ig-H olstein allenthalben, den bedrangten Fehm aranern Hulfe zu 
bringen. I n  Neustadt i. H. bildete sich ein kleines Freicorps von etwa 
30 M an n , ebenso in O ldenburg i. H .; beide Freicorps gingen nach 
Fehm arn und blieben dort einige M onate. A ls sie auf Fehm arn ein- 
trafen, w ar das Bracklow'sche Freicorps, ein grohtentheils aus jungen 
Forstleuten bestehendes Scharfschutzencorps, welches von dem Forster 
Bracklow gebildet worden w ar, und welches sich in mehreren Gefechten 
mit Todesverachtung schlug, schon auf der Jnsel. E s  kamen dam als 
viele Freischarler nach F ehm arn ; auch lag dort eine Abtheilung der 
Kieler Ja g e r, welche bald nach der unglucklichen Schlacht bei B an  nach 
der Jn fe l kamen, um sich dort von ihren schweren S trapazen  und Verlusten 
zn erholen. Unter den zur militairischen A usbildung der Fehm araner 
auf der Jnsel anwesenden Unterofficieren befand sich der nachmals 
vielgenannte Theodor P reu h e r, welcher sich spater durch sein helden- 
muthiges Benehmen in der Schlacht bei Eckernforde unverganglichen 
R uhm  erwarb.

W ahrend der D aner des Krieges w ar auf dem B urger Kirchthurme 
eine Thurmwache eingerichtet worden, welche die Ankunft der feindlichen 
Kriegsschifse erspahen sollte. A llarm irungen w aren in senen aufgeregten 
Zeiten in B u rg  a. F . an der Tagesordnung. Schon M itte  M a i kam 
eines T ages die Nachricht dahin, dah der Feind bei Catharinenhof 
landen wolle. Sogleich wurde in B urg  a. F . die Sturmglocke gezogen, 
die Trom m el ries die B urgerw ehr unter die Waffen, die in B urg  a. F . 
einquartirten freiwilligen Ja g e r  bliesen A llarm , und fort ging es im 
Geschwindschritt nach C atharinenhof, um das bedrangte V aterland zu 
retten. D o rt angekommen, stellte es sich heraus, dah —  zwei hollandische 
Schiffe voruber segelten. Enttauscht kehrte man heim.

Aehnliche Vorgange wiederholten sich dam als fast allwochentlich; 
die danischen Schiffe zeigten sich auch wohl einmal in der Nahe 
Fehm arns und warfen a ls  ein Zeichen ihrer Anwesenheit einige Kugeln 
auf die Jnsel, zn einem Angrisfe der D anen auf Fehm arn aber kam es 
vor der Hånd nicht.

Am 29. M ai 1848 wurde ein von dem Amthause in B urg  a. F .



und dem fehmarnschen Bewaffnungs-Comitee entworfenes S ta tu t  fur die 
Volksbewaffnung und die Sicherheitswaffen in der Landschaft Fehm arn 
von den V ertretern derselben, sowie von den auherordentlichen Regierungs- 
bevollmachtigten des Herzogthums Schlesw ig, H arbou und Jacobsen, 
gutgeheihen und genehmigt. Dieses S ta tu t  lau tete:

S ta tu t
fur die Volksbewaffnung und die Sicherheitswachen in der

Landschaft Fehm arn.

1 .

Die Volksbewaffnung der Landschaft Fehm arn besteht
1) aus den bisher von der Landschaft m it Gewehren ver- 

sehenen M annern , und
2) aus D enjen igen , welche anderweitig mit Gewehren ver- 

sehen sind oder noch werden.
Alle diese Leute sind zwangsmahig verpflichtet, dem C orps 

sich anzuschlietzen.
2.

Auherdem wird ein C orps von Pikentragern eingerichtet, in welches 
jeder, nach dem Ermeffen des B ew affnungs - Comitees wassensahige 
M ann , vom 18. bis zum 55. Lebensjahre, einzutreten verpflichtet ist, 
und nothigenfalls durch Zw angsm ittel, welche das Fehmarnsche A m thaus, 
nach seinem freien Ermeffen, zu verfugen und zu exequiren hat, dazu 
genothigt wird. Ans Befreiung konnen n u r Diejenigen Anspruch machen, 
die augenscheinlich an korperlichen Gebrechen le iden , und die eine 
arztliche Bescheinigung beibringen, daff sie unfahig sind, an der Be- 
waffnung Theil zu nehmen.

3.
E s zerfallt das obige C orps, mit den resp. Pikentragern, in 4

Abtheilungen, nach den 4  Kirchspielen.
4.

Jede Abtheilung der Gewehre tragenden M anner hat einen 
H auptm ann so wie 1, im Wester- und mittelsten Kirchspiel aber 2



Lieutenants, nebst den erforderlichen Unterofficieren, aus ihrer M itte, 
nach Stim m en-M ehrheit, gewahlt, und wird es mit der kunftigen Er- 
ganzung ebensv verhalten. Oberster der Volksbewaffnung ist der
C ontroleur Schlichting in B urg . Derselbe steht, in allen rein militairischen 
Sachen, selbstverstandlich nnter dem Hochstcommandirenden aus Fehm arn, 
in allen ubrigen Angelegenheiten nnter dem Bewafsnungs-Comitee.

5.
J e  50  der P ikentrager erwahlen aus ihrer M itte  einen F uhrer 

und die erforderlichen Unterofficiere nach Stim m en-M ehrheit, und ist 
das R esultat dieser W ahlen dem H auptm ann der Kirchspielsbewaffnung 
anzuzeigen. D er F u h rer hat die Namen der ihm, nach Anweisung der 
resp. Comiteemitglieder, aus den verschiedenen D orfern zugewiesenen 
Untergebenen in einer Liste zu verzeichnen, und solche dem H auptm ann 
zuzustellen.

6 .

D a s  mit Gewehren versehene C orps muh wenigstens einmal in 
der Woche, an einem von dem H auptm ann zu bestimmenden Tage, im 
Gebrauch der W affen sich uben. Die Pikentrager mussen, gleichfalls 
nach Anweisung des H auptm anns und der F uhrer, im Gebrauch der 
W affe sich uben, nnd darf, ohne gehorig befundene Entschuldignng resp. 
bei den Unterofficieren und Fuhrern , Niemand vom Exerciren, vom 
Ausrncken gegen den Feind aber n u r Kranke zuruck bleiben.

7.
S o w o h l zum E in tritt in eine der Abtheilungen des Bewaffnungs- 

corps, a ls  sonst in jeder Hinsicht, muh den Anordnungen des Be- 
waffnungs-Comitees, und resp. der Ober- und Unterofficiere, unbedingter 
Gehorsam geleistet werden, widrigenfalls die Widerspenstigen, aus 
M eldnng des H a u p tm an n s , von dem Bew affnungs - Comitee zur 
arb itrairen  Bestrafung dem Amtha use designirt werden.

8 .

I m  Uebrigen verstebt es sich von selbst, dah das C orps, nach 
Vorschrift der provisorischen Verfugung vom 25. M arz 1 8 4 8 , die 
Burgerbew affnung betreffend, den Requisitionen der Ortsobrigkeit, zur



Aufrechthaltung der O rdnung und Sicherheit des Eigenthum s, Folge zu 
teisten hat.

9.
Die Requisitionen der O rtsobrigkeit (Amthaus und Kammerer) 

sind regelm W g an das Bewaffnungs-Com itee, und in Fallen, wo 
Gefahr beim Verzuge ist, an den Oberbefehlshaber oder die resp. 
Offieiere sedes einzelnen Kirchspiels zu richten.

10.

Alle Tag- und Nachtwachen, am S tran d e  und sonst irgendwo, 
stehen unter dem Bewasfnungs-Comitee, und mussen dessen Anordnungen, 
bei Vermeidung beim Amthause zu veranlassender arb itra irer Bestrafung, 
unbedingten Gehorsam teisten.

11.

W enn das A m thaus einen S tra f-F a ll fur geeignet zum Crim inal- 
verfahren erachtet, so hat es denselben, nach seinem Ermessen, an 's  
Criminalgericht zu verweisen.

12.

Z u r C ontrolirung aller Wachen sind allnachtliche P a trou illen  in 
jedem Kirchspiel, nach Anordnung und unter Aufsicht der resp. Comitee- 
m itglieder, anzustellen. Jeder Pferde haltende Eingesessene ist ver
bunden, diese P atrou illen , nach dem angeordneten T u rn u s , mitzumachen. 
Jedoch sollen diejenigen, welche n u r 1 oder 2 Pferde hatten, zu ihrer 
Erleichterung, bei dem P atrou illen  - T u rn u s , ein um s andere M a l 
nbergangen werden.

Vorstehendes, der Landschaft Fehm arn vorgelegte S ta tu t  ist vom 
Amthause zu B urg  und dem Volksbewaffnungs-Comitee beschlossen und 
dient Beikommenden zur Nachachtung.

Landkirchen, am 29. M a i 1848.
v. M v l tk e .

M a t th i e s s e n .  H. M u l l e r .  . I .  M a c k e p ra n g .
B i e r w i r t h .  I .  W u lf .  H. E. H a l t e r m a n n .
C. E. S t a n g e .  C. M ic h e e l .  I .  W i t t .



Gegen die Bestimmungen des vorstehenden S ta tu ts  ist auch 
unsererseits nichts zu erinnern gefunden.

Landkirchen, den 29. M a i 1848.
D ie auherordentlichen Regierungsbevollmachtigten fur das

Herzogthum Schleswig.
H arbou. Jacobsen.

D er damalige fehmarnsche Amtmann Ludwig Friedrich C arl 
W ilhelm  von Moltke w ar ein jungerer B ruder des beruhmten Feld- 
marschalls von Moltke*) und wurde am 24. December 1805 in Lubeck 
geboren. J m  Ja h re  1831 bestand er das juristische Amtsexamen auf 
G ottorf, wurde bald darauf danischer Kammerherr und 1834 A uskultant 
in der schleswig'schen Regierung. J m  Ja h re  1841 wurde v. Moltke 
Am tm ann auf Fehm arn, aus welcher S te llung  er 1851 von den D anen 
entlassen wurde. E r  tra t darauf 1853 a ls  R egierungsrath bei der 
lauenburgischen Regierung ein und wurde 1876 a ls  folcher mit Pension 
in den Ruhestand versetzt. Am 21. August 1889 ist v. Moltke in 
Ratzeburg gestorben, wo er nach seiner Pensionirung W ohnung ge
nommen hatte. A us seiner Ehe mit M arie  v. Krogh sind funf Tochter 
hervorgegangen.

Noch wahrend der E rnte des J a h re s  1848 erfchien die danische 
Dam pffregatte „Hecla" mit Landnngstrnppen vor der B urger Tiefe und 
schickte auch bei S taberhof unter F uhrung  eines Officiers einige M ann- 
schaften an 's  Land, die aber sogleich wieder zuruckgezogen wurden, a ls 
die fehmarnsche Volksbewaffnnng dahin ausruckte. Zwei stark besetzte 
danische Barkassen drangen sogar bis in den B urger Binnensee vor, 
muhten aber ebenfalls schlennigst zuruckgezogen werden, weil die auf der 
Jnsel stationirten Freischarler und S o ldaten  bei der zur B urger Tiefe 
fuhrenden Brucke eintrafen und mit den fruher erwahnten beiden Kanonen 
das feindliche Kriegsschifs erfolgreich beschossen. D ie danischen Geschosse

*) Einen Theil ihrer Jugend verlebten die beiden Moltke auf dem Gute 
Augusteuhof am Gruber See. das ihr Vater F . P . V. v. Moltke angekauft hatte. 
B is zum Jahre 1811 maren die beiden Knaben auf Augusteuhof; dann wurden sie 
dem Pastor Knickbein in Hohenfelde zur Erziehung ubergeben. Als F. Moltke 
fehmarnscher Amtmann war, hat sein Bruder Helmut ihn haufig auf Fehmarn besucht.



flogen bei bioser Gelegenheit uber den B urger Binnensee hinweg und 
fast bis zur fog. Granpenm uhle hinauf, explodirten aber n u r theilweise; 
einige auf dem Felde stehende Kornhocken geriethen dabei in B rand , 
sonst wurde kein nenuenswerther Schade angerichtet. Dieses geschah am
8. August 1848*).

Auch im Lanse des J a h re s  1849 bemerkte m an von Fehm arn aus 
haufig feindliche Kriegsschiffe, welche aber in keiner Weise die Bewohner 
der Jnsel Fehm arn belastigten. N u r einmal kam es vor, dah ein 
danisches Kriegsschiff einige vor der B urger Tiefe liegende Booke 
zerstorte. Jnfo lge dieser fast ganzlichen Austerachtlassung der Jnsel 
Fehm arn seitens der D anen wurden die auf Fehm arn einquartirten 
T ruppen und Freischarler nach und nach zuruckgezogen, so dast die Jnsel 
im Som m er des J a h re s  1850 ohne jegliche Besatzung w ar. I m  J u l i  
dieses Ja h re s  erschienen drei danische Kriegsschiffe, die Fregatten „Hecla" 
und „H avfruen", sowie die Corvette „N ajaden", in der Neustadter 
Bucht, um den Neustadter Hasen zu blockiren.

Am 10. A pril 1850 erliest General-Lieutenant v. Willisen seine 
erste P roclam ation  an die schleswig-holsteinische Armee und ubernahm 
den Oberbefehl derselben. E s wurde dam als im schleswig-holsteinischen 
Generalstabe angeregt, die Jnsel Fehm arn mit einer kleinen Truppen- 
macht und einigen Geschutzen zu belegen, um die D anen zu verhindern, 
diese Jnsel zu besetzen, um dann von da aus in Holstein einzufallen. 
D er Generalstabs-Officier v. d. T an n  stand schon im Begriffe, eine 
Besatzung nach Fehm arn zu werfen, a ls  plotzlich der ganze P la n  auf- 
gegeben w u rd e : der commandirende G eneral wollte seine Streirkrafte 
nicht zersplittern. D ie Unterlassung dieser M aastregel rachte sich spater, 
wie w ir gleich sehen werden, bitter. Einige zur Vertheidigung Fehm arns 
ausgesandte Ruderkanonenboote hatten keine Erfolge zu verzeichnen: sie 
wurden bei W iederausbruch der Feindseligkeiten von danischen Schisfen

* Es wird erzahlt, dah damals ein alter fehmarnscher Landmann eine nicht 
crepirte danische Bombe zn sich auf's Pferd nahm und auf die Jrage eines 
Beamten, was er mit dem Geschotz machen wolle, ganz naiv erwiderte: er wolle 
die Bombe mit nach Hause nehmen und dort seiner Fran zeigen.



in Heiligenhafen blockirt und konnten daher im weiteren Verlaufe des 
Kampfes fast kerne Verwendung finden.

B ald  nach Ablauf des schon 1849 abgeschlossenen Waffenstill- 
standes erschienen die D anen mit einer F lo tte  von fims oder sechs 
Schiffen bei Fehm arn und landeten am 17. J u l i  1850 in der M orgen- 
fruhe bei Catharinenhof a. F . einige Hundert M an n  Landungstruppen 
(Infanterne und D ragoner); ihre Absicht dabei w ar, den Justizrath  v. 
Leesen-Catharinenhof, den Leiter der schleswig-holsteinischen Bewegung 
auf Fehm arn, abzufangen. Die Ausfchiffung der D anen wurde aber 
noch eben rechtzeitig bemerkt, und v. Leesen entging der danischen 
Gefangenschaft, indem er sich in einem offenen Boote von Lemkenhafen 
a. F . nach Heiligenhafen ubersetzen lieh; bei dieser Gelegenheit 
mutzte er die den Fehm arnsund sperrenden danischen Kriegsfchifse 
passiren, wurde aber von denselben nicht bemerkt. Auf seinem Landsitze 
Leesenshohe bei Jtzehoe verblieb er bis zum Ja h re  1 8 5 2 ; dann bereiste 
er, einen in Jtzehoe ausgestellten danischen P a h  benutzend, den O rient, 
Egypten, S y rien  und Kleinasien.

D ie D anen besetzten unterdessen von Catharinenhof aus die ganze 
Jnsel Fehm arn, ohne dort irgend welchen Widerstaud zu finden I n  
geschlossenen Colonnen, ihr N ationallied singend, ruckten die D anen in 
einer S tarke von etwa 1500 M an n  in B u rg  a. F . ein. Alle Hauser 
der S ta d t  wurden mit S o ldaten  belegt; aber von irgend welchen 
Feindseligkeiten gegenuber den Jnsu lanern  konnte keine Rede sein. 
Freilich betrachteten die danischen S oldaten  bei ihrer ersten Ankunft die 
Fehm araner mit einem gewissen M ifitrau en ; weih man doch zu erzahlen, 
dafi die D anen dam als zuerst furchteten, die B urger der S ta d t B urg  
a. F . hatten die stadtischen B runnen  vergiftet. Demzufolge wurden 
in mehreren Hausern die H ausw irthe oder andere Hausinsassen von 
den S o ld a ten , gezwungen, in G egenw art derselben das aus den 
B runnen  der S ta d t  frisch geschopfte Masser zu trinken. Auf V erlangen 
des danischen Befehlshabers mutzten ferner alle in den Hånden der 
Fehm araner befindlichen Massen an die danischen T ruppen aus- 
geliefert werden. Letztere hatten zur Sicherung ihrer sehmarnschen



Stellung im Fehmarnsunde ein Dampfschiff und vier Kanonenboote 
stationirt.

Am 29. J u l i  1850 griffen zwei schleswig-holsteinische Kanonen
boote, gefuhrt von dem Lieutenant Sondergaard , die im Fehmarnsunde 
ankernde danische F lo ttille  an und zwangen sie nach einem mehrstundigen 
heftigen Kampfe zur Flucht unter die fehmarnsche Kuste. W ahrend 
des Gefechtes erlitt ein danisches Kanonenboot einige starke Be- 
schadigungen.

Am 5. Septem ber 6. o. ernenerte Lieutenant Sondergaard  seinen 
Angriff auf die danischen Fahrzeuge. M it den Kanonenbooten N r. 2 
(Commandant Lieutenant Sondergaard) und N r. 5 K om m andant 
Lieutenant Bell) segelte er von Heiligenhasen aus bis an die Fahrstelle 
des Fehmarnsundes, wo er auf die feindlichen Schiffe stieh und oieselben 
angriff. D a s  danische Dam pfboot muhte sich bald infolge erlittener 
Beschadigungen zuruckziehen, wahrend die vier danischen Kanonenboote 
das Gefecht fortsetzten. Nach zweistundiger anhaltender Kanonade stellten 
die danischen Fahrzeuge den Kamps ein und zogen sich aus der Schlacht- 
linie zuruck. Lieutenant Sondergaard*) zahlte nach dem Gefechte zwei 
Schwerverwundete. D ie bei dieser Gelegenheit engagirten schleswig- 
holsteinischen Kanonenboote N r. 2 und N r. 5 hatten a ls  A rm irung 
vier Geschutze (60pfundige Bombenkanonen); aufferdem hatten sie eine
Bem annung von zusammen 88 M ann .

N u r wenige Tage nach der Einnahme der Jnsel Fehm arn durch 
die D anen wurde der dortige Am tm ann L. F . v. Moltke entlaffen, und 
an seine S telle  tra t der Am tm ann B roder Knudsen, geb. 1811 auf der 
Jnsel F oh r a ls  S o h n  eines Schiffsfuhrers. Nachdem er in Kiel die 
Rechte studirt hatte, w ar Knudsen nach 1835 in der schleswig-holsteinischen 
Regierung a ls  Canzlist tha tig ; dann wurde er 1844 Gouvernements- 
Secretair bei der Statthalterschaft. Zw ei Ja h re  spater erhielt er das 
Amt eines B urgerm eisters, Polizeimeisters und S tadtsecretairs in

*) Dieser ausgezeichnete Seeofficier trat nach Beendigung des schleswig- 
holsteinischen Krieges zunachst in die preustische M arine ein und wanderte dann nach 
Amerika aus, von wo er 1868 krank zuruckkehrte und bald nachher im elternchen 
Hause in Rendsburg verstarb,



Tondern, aus welchem Amte er im Ja h re  1849 auf seinen Wunsch mit
W artegeld entlafsen wurde. A ls fehmarnscher Amtmann wirkte er von 
1850— 64.

Schon gleich nach der Gefangennahme des danischcn M arine- 
C apitains v. Dirckink-Holmfeld im Ja h re  1848 hatte eine summarische 
Vernehmung zur Feststellung des Thatbestandes vor ^den damaligen 
Amthausverwesern, dem Ober- und Landgerichtsadvocaten M uller und 
dem Kammerer Mackeprang, stattgefunden; nachdem die Jnsel Fehm arn 
aber im Ja h re  1850 den D anen in die Hiinde gesallen w ar, wurde auf 
Befehl des auherordentlichen Regierungscvmmissarius flir das Herzogthum 
Schlesw ig eine gegen die bei dem Holmfeld'schen Attentat betheiligten ' 
Fehm araner gerichtete Untersuchung eingeleitet, welche bis zum Ja h re  
1852 unter Leitung des Crim inalgerichts von den fehmarnschen Be- 
horden fortgefiihrt und endlich einer aus zwei M itg liedern , dem 
Appellationsgerichtsrath R aaslo ff und dem Amtmanne B roder Knudsen, 
bestehenden Commission ubertragen wurde, der man den Justizrath  und 
S tadtsecretair H argens beigeordnet hatte.

B ereits am 29. A pril 1851 wurde eine Exhum irung der Leiche 
des M atrosen Anton Snydstrup  durch eine Commission, bestehend aus 
dem Landschreiber, Justizrath  M atthiessen, dem Physicus O r. Kaestner, 
dem O r. Langenbuch und den beiden Richtern R auert und W ulf, 
vorgenommen. D ie Obduction des Leichnams ergab, dah die Kinnlade 
des Todten weit von einander gerissen w a r; weiter fand sich auf der inneren 
Flache des Kopfes und an der linken S eite  des S tirn b e in s  ein S p a lt. D ie 
Aerzte erklarten auf ihren Amtseid, dah keine einzelne Kugel, sondern ein 
Schuh von mehreren groben Kugeln oder Hageln die Zerschmetterung 
hervorgebracht håbe.

D er Hauptangeklagte v. Leesen*), der, wie bereits mitgetheilt 
worden ist, fluchtig geworden w ar, stellte sich der eingesetzten Unter-

*) Justizrath August Ferdinand v. Leeseu war auch Mitglied der Landes- 
versammlung. Bei seiner Wahl war der vorerwahnte Schullehrer Marcus Mester 
in Dohnsdorf (f 11. November 1881 zu Rosdorf bei Kellinghusen) sein Gegner.



suchungscommission nicht, w as zur Folge hatte, dast am 11. M arz  1853 
gegen ihn ein Steckbrief erlassen wurde, den m an in seiner W ohnung 
auf Catharinenhof anheftete. W ahrend die Untersuchung schwebte, 
wandte sich v. Leesen, der inzwischen in dem Herzoge Ernst v. Sachsen- 
Koburg-Gotha einen Beschutzer gegen das danische Anslieferungsverlangen 
gefunden hatte, mit einem Gesuche an den danischen Konig um Nieder- 
schlagung der Anklage. I n  diesem Gesuche bezog sich v. Leesen auf den 
Umstand, dah er die Verzeihung des frnheren Capitain-Lieutenants und 
spateren Com m audeur-Capitains v. Dirckink-Holmfeld —  der personlich 
auf Fehm arn bei den Gerichtsverhandlungen zugegen w ar —  nachgesucht 
und erhalten, auch der Fam ilie des getodteten Constabels Snydstrup 
eine namhafte Sum m e iiberwiesen håbe. Trotzdem erhielt v. Leesen 
seitens des koniglichen M inisterium s des Herzogthums Schleswig einen 
abschlagigen Bescheid.

D a s  Erkenntnitz des verordneten Gerichtshofes erfolgte am 2. 
November 1853 ; darin wurden die sammtlichen Betheiligten mit 
entsprechenden Zuchthaus- und Gefangniststrafen bedacht und ihnen 
zugleich die Erstattung der Gerichtskosten auferlegt. Den Angeklagten 
v. Leesen verurtheilte man in  eo n tu n in e irn n  zu einer langeren 
Gefangniststrafe.

Zwei Ja h re  spater (1855) tra t dann v. Leesen in Unterhandlung 
mit dem danischen M inisterium , um eine Ruckgabe seiner unter danischen: 
Sequester befindlichen G uter zu erwirken. Durch V erm ittlung des 
Herzogs Ernst v. Sachsen-Koburg-Gotha kam eine Abmachung zu S tande, 
lån t welcher v. Leesen sich bereit erklarte, sich personlich in Kopenhagen 
zu stellen und daselbst fur sein Vergehen ein formliches Losegeld zu 
zahlen; auch willigte er in eine fur ihn anf elf M onate festgesetzte 
Festungshaft. Nach Verbustung dieses Arrcstes in Kopenhagen —  
von dem ihm auch noch ein Theil erlassen wurde —  konnte seines 
Bleibens in Schlesw ig - Holstein nicht mehr sein; er verauherte
Catharinenhof und erwarb die beiden R itterguter Treben und Retschke 
in Posen und errichtete dort zwei Fam ilienm ajorate fur die Siihne 
seines B ruders. D am it sand die Dirckink-Holmfeld'sche Angelegenheit,



die so lange die Gemuther der Fehmaraner beunruhigt hatte, ihren 
endlichen Abschluh*). —

A us den K riegsjahren ist noch eine bedeutende Feuersbrunst 
nachzutragen, welche am 26. J a n u a r  1850 einen grohen Theil des
Dorfes Westermarkelsdorf —  16 Gebaude und das Schulhaus — in 
Asche legte.

Am 23. December 1852 wurde der Landm ann P a u l W vhler in 
S artjendorf in seiner Scheune ermordet aufgefunden, und die am 25. 
December 6. a. vorgenommene Section seiner Leiche ergab, dah dem 
Ermordeten mit einem scharfen Jnstrum ente elf schwere, grohtentheils 
todtliche M unden beigebracht waren. D er Verdacht der Thaterschaft lenkte 
sich sosort aus den jugendlichen Arbeiter C laus Hinrich Friedrich 
Bohnensack aus R iepsdors im G ute Koselan, den man zur Zeit des 
M ordes in der Nahe des T hato rtes wollte gesehen haben. Z u r  H aft 
gebracht, raum te derselbe auch die T h a t ein. D er M order w ar am 8.
A pril 1832 zu Riepsdors geboren a ls  S o h n  des Dachdeckers C arl
Hinrich Bohnensack. D a  der V ater hauptsachlich aus der Jnsel Fehm arn 
seinem Gewerbe nachging, so hatte er seinen S o h n  C laus Hinrich
Friedrich mit sich dahin genommen und ihn dort a ls  Dienstknecht ver- 
miethet. Letzterer, ein leichtfertiger und characterloser junger Mensch, 
hatte aber aus keiner S te lle  seine Dienstzeit zu Ende gefuhrt; stets 
hatte er Handel mit seiner Herrschaft gesucht, nu r um moglichst bald 
Gelegenheit zu haben, die ihm lastig gewordenen Fesseln des Dienstes 
abstreifen zu konnen. S o  w ar es denn gekommen, dah der a ls  nichts- 
nutziger Faullenzer uberall bekannte junge M an n  bald keinen Dienst
mehr aufzutreiben vermochte und endlich vagabundirend aus der Jnsel 
herumstreifen muhte. Von allen M itte ln  entbloht, fahte er den Entschluh, 
den ihm wohlbekannten, a ls  sehr begutert geltenden Landm ann P .  
W ohler in S artjen d o rf zu ermorden und zu berauben; zn dem Ende
verbarg er sich am fruhen M orgen in dessen Scheune und streckte ihn

*) Bergl. die S ch rift: „Das Commissionsurtheil in Untersuchungssachen wegen 
des im Jahre 1848 auf Fehmarn wider den damaligen Capitain-Lieutenant, jetzigen 
Commandeur - Capitain der kiinigl. Marine, Baron v. Dirckink-Holmfeld, verubten 
Attentats." Flensburg, 1853. i
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mit einem Hackselmesser meder, a ls  W ohler die Scheune betrat, um seine 
Pferde zu suttern. B ei dem darauf gemachten Versuche des M orders, 
in das W vhnhaus einzudringen, wurde derselbe durch herzugeeilte 
Dorfsbewohner verscheucht. Bettelnd trieb er sich jetzt im mittelsten 
Kirchspiele umher und gelangte endlich au den Fehm arnsund; er 
gedachte, von dort aus nach Holstein zu entweichen. Aber kaum w ar 
er aus dem S unde angelangt, so erschien der Gerichtsdiener aus 
Landkirchen mit einem Verhaftsbefehl des fehmarnschen Amthauses, 
verhaftete Bohnensack und lieferte ihn an das Gefangnih in Landkirchen 
ab, wo Bohnensack bereits am 27. December o. a. ein umfassendes 
Gestandnih seiner T ha t ablegte. Am 1. December 1853 wurde er von 
dem Criminalgerichte der Landschaft Fehm arn verurtheilt, m it dem Rade 
vom Leben zum Tode gefuhrt zu werden, welches U rtheil spater durch 
Allerhochste Resolution in eine einfache Todesstrafe umgewandelt wurde. 
F u r  die Hinrichtung wurde der 27. J a n u a r  1854 bestimmt. Am 
M orgen dieses T a g e s , gegen 8 U hr, wurde der Delinquent unter 
Escorte von sechs Gensdarm en und unter Begleitung einer grohen 
Menschenmenge aus einem vierspannigen W agen von Landkirchen nach 
Petersdorf gebracht; bei ihm im W agen fasten die beiden Landkirchener 
Geistlichen, der H auptpastor P .  A. Zeitner und der D iaconus N. C. 
Schm idt, welche den M order aus seine Hinrichtung vorbereitet hatten 
und ihm jetzt aus seinem letzten Gange das Geleite geben wollten. Um 
10 Uhr des V orm ittags wurde der V erurtheilte unter V oran tritt der 
beiden erwahnten Geistlichen aus Landkirchen, denen sich die Petersdorfer 
Geistlichen beigesellt hatten, von der Petersdorfer Gerichtsherberge zum 
Richtplatze gefuhrt, wo etwa 3 —4 0 0 0  Menschen versammelt waren, um 
der Hinrichtung beizuwohnen. Am Fuste des Gerichtsberges w ar bereits 
das gesammte fehmarnsche Criminalgericht unter F uhrung  des Amt
mannes B . Knudsen versammelt. Nachdem der Landschreiber und 
Justizrath  H. C. Matthiessen dann dem M order noch einmal sein 
Todesurtheil vorgelesen hatte, hielt Bohnensack eine Ansprache an die 
versammelte M enge und schloh seine Ausfuhrnngen mit einem kurzen 
Gebet. Jetzt wurde der Delinquent dem 72jahrigen Scharfrichter

*



U m erm ann aus O ldenburg ilbergeben, welcher mit sicherer und gewandter 
Hånd den Kopf des M orders vom Rum pfe trennte. D er Leichnam des 
Enthaupteten wurde an die anatvmische Lehranstalt der Kieler Universitat 
abgeliefert, um dort zu Lehrzwecken verwendet zu werden. Eine „Lebens
und Bekehrungsgefchichte des M orders Bohnensack" ist im Ja h re  1854 
von dem D iaconus N . C. Schmidt*) in Landkirchen veroffentlicht 
w orden; das kleine Buchlein findet man noch jetzt in vielen fehmarnschen 
Hausern.

W ahrend der Zeit des schleswig-holsteinischen Krieges lebte und 
dichtete der plattdeutsche Dichter C laus G roth auf der Jnsel Fehm arn. 
Auf Fehm arn w ar es, wo G roth feinen „Quickborn", jene vortreffliche 
plattdeutsche Gedichtsammlung, welche feinen R uf a ls  Dichter mit 
einem Schlage fest begrundete, verfahte. Geboren am 24. A pril 1819, 
wurde G roth  nach seiner Confirm ation zunachst Schreiber auf der 
Kirchspielvogtei in Heide; dann ging er achtzehnjahrig auf das Schullehrer- 
S em in ar in Tondern, um Volksschullehrer zu werden. I m  Ja h re  1841 
wurde er M adchenlehrer in seinem G eburtsorte Heide. Durch Ueber- 
anstrengung in feiner amtlichen Thatigkeit und bei feinen Privatstudien 
zog er sich bald ein gefahrliches Nervenleiden zu, das ihn 1847 zwang, 
feinen Berus aufzugeben und nach der Jnsel Fehm arn zu seinem intimen 
Freunde, dem Organisten und Lehrer Leonhard Selle**) in Landkirchen, 
zu ziehen, um sich hier in der S tille  und Einfamkeit der weltfernen Ostsee- 
in fe l , einzig und allein auf feine innere Gem uthswelt angewiesen, 
ruckhaltlos feinen S tud ien  und poetischen Empfindungen hinzugeben.

*) Nicolaus Christian Schmidt, geb. 16. Decbr. 1804 in Bovenau als Sohn 
des dortigen Organisten und Lehrers. studirte vom Jahre  1827 an in Kiel Theologie, 
wurde 1831 in Gluckstadt examinirt, kam im Jahre 1837 als Diaconus nach Landkirchen 
und wurde am 15. Jan u a r 1866 zum Pastor an S t. Laurentii auf Fohr ernannt. Er 
hat mehrere Predigten herausgegeben, z. B. 1836 „Das Heimweh", 1837 „Der 
Gedanke an den Tod", 1840 „Die Konigskrone", und im Jahre 1862 eine Predigt- 
sammlung, welche 20 Predigten enthalt und den Titel fuhrt: „Das Paradies 
auf Erden oder der Weg zum cwigcn Heile" (f 6. August 1880).

**) Johann Leonhard Selle war geboren in Gelting als Sohn eines Lehrers 
und besuchte bis 1837 das Gymnasium in Flensburg. Am 15. Febr. 1843 wurde 
er Organist und Lehrer in Landkirchen, welches Amt er 1855 niederlegte, um sich 
gauz der Musik zu widmen. Spater war er Musiklehrer, dann Elementarlehrer und 
Organist in Rendsburg. Er starb am 21. J u l i  1888 zu Tonning. Selle componirte 
zahlreiche Gedichte seines Freundes Claus Groth; auch veroffentlichte er eine Ab- 
handlung uber „Hausmarken auf Fehmarn."



Sechs Ja h re  (1847— 53) lang genoh G roth die Gastfreundschaft 
Selle 's , oft an das Krankenbett gefesselt und vvn Sehnsucht nach seiner 
dithmarsischen Heimath, die er uber Alles liebte, verzehrt. I n  seinem 
2. Quickborn besingt der Dichter diese trube Zeit seines Lebens mit 
folgenden M orten:

„D o  keem darna en sware T id ,
D a t Ungluck w ar mi fast to grot,
De Bost so enk, dat H art so lutt,
Un ik as dalbvgt in min Noth.
H arr ik to spreken hatt keen M und,
Un noch en F rund  de na mi hor:
D a t h arr mi bogt bet annen G rund,
D a t h a rr mi druckt bet inne E er."

W ahrend seines Aufenthaltes in Landkirchen a. F . fahte G roth den 
originellen P la n , das Leben und Treiben seines dithmarsischen Volkes, 
dessen S itten , Gebrauche, Geschichte, dessen innere und auhere W elt, 
in siningen, schlichten, plattdeutschen Versen zu verherrlichen und dem 
deutschen Valke in verklartem Glanze zu zeigen. E s sollte ein echtes, 
rechtes Volksbuch werden, das er schaffen wollte, mit gleichem Interesse 
gelesen in P a last und Hutte. S o  entstand der „Quickborn" —  d. i: 
ein B orn , eine Quelle, die erquickt —  mit seinen ties empfundenen Weisen.

D as  J a h r  1851 w ar fur den Dichter besonders fruchtbringend, 
und es entstanden die Gedichte: „M in  Jeh a n n " , „Abendfreden", „O ld 
Busum " u. s. w. Fast noch fruchtbarer w ar das J a h r  1852. Z u  
Anfang dieses Ja h re s  erhielt G roth von dem beruhmten Litteraturhistoriker 
G ervinus aufmunternde, anerkennende M orte. G roth schreibt selbst daruber: 
„Anfang 1852 la s  ich in G ervinus Litteraturgeschichte den Abschnitt 
uber Hebel; m ir w ar es, a ls  hatte er von m ir gesprochen. Ich  sandte 

.darum  an G ervinus einen Theil meines M anuscripts und erhielt einen 
Brief, dessen H aupttheil gleich nach den E inleitungsw orten dahin lautete: 
„ S ie  branchen weder C laus H arm s noch mich. Jh re  Gedichte wurden 
sein eine Oase in der W uste" . . . .  Diesen B rief von G ervinus empfing 
ich an einem kalten Mcirzmorgen des Ja h re s  1852. Ich brach ihn auf



und las  die ersten Zeilen. D an n  fiel er m ir aus der Hånd . . . Jch 
sah wie versteinert, weinte nicht, jubelte nicht, sah vielleicht zwei S tunden. 
M ein  ganzes Leben zog lebendig au inir vorbei; wie ein V orhang fiel 
es von meinem inneren Ange und ich sah nun erst, wie ich ohne eigent- 
liche Hoffnung, ohne E rw artung , dem dunklen D range uberlassen, in 's  
Grenzenlose gelebt und gestrebt hatte . . . .  D a  ging eine T h u r ; mein 
Freund kam aus der Schule. „B itte  nimm und lies!"  D as  konnte ich 
herausbringen und nun erst horte ich den J n h a lt  vollstandig und ver- 
gewisserte mich durch S e lle 's  Gegenwart, dah es keine Sinnestauschung, 
kein T rau m  w ar."

J m  Herbste des J a h re s  1852 erschien die erste Auflage des „Quick- 
born" mit einem empfehlenden Vor- und F urw orte  des P asto rs  D r. 
C laus H arm s in Kiel. Schon um N eujahr 1853 w ar die erste Auflage 
vergriffen, und es wurde eine zweite nothig, die denn auch noch im 
Nachwinter desselben Ja h re s  in 's  Werk gesetzt wurde, und die zuerst 
die historischen und elegischen Dichtungen G ro th 's  enthielt.

J m  A pril 1853 kam Jo h an n , G ro th 's  B ruder, von Heide nach 
Fehm arn, um den kranken Dichter nach Kiel zu begleiten. Z u  F u h  
wanderten die beiden B rnder von Fehm arn nach Kiel; in Lutjenburg 
aber verschlimmerte sich der Zustand des Kranken, und der treue Jo h an n  
sah sich veranlaszt, den nicht mehr transportfahigen B ruder dort bei 
fremden Leuten zuruckznlassen. Zum  Tode m alt und krank fanden ihn 
dort seine Freunde K arl M ullenhoff und Leonhard Selle, welche ihn 
nm Pfingsten 1853 aufsnchten. M ehrere M onate blieb G roth in 
L utjenburg; dann endlich erholte er sich soweit, dah er nach Kiel uber- 
gefuhrt werden konnte, wo die ganzliche Heilung von seinem Leiden 
erfolgte.

V on da an stieg sein Gliicksstern rasch: 1856 ernannte ihn die 
Universitat B onn  zum D oetor der Philosophie k o n o rls  enu8a, 1866 
erhielt er eine Profesfnr der deutschen Sprache und L itteratur in Kiel, 
1872 erhvhte der preuhische Cnltusm inister in Anerkennung der Groth'schen 
Verdienste des Dichters G ehalt um das Doppelte, und Freunde seiner 
Dichtungen uberreichteu ihm eine Ehreugabe von 12000 T h lrn . —



W ahrend seines fehmarnschen Aufenthaltes tra t der Dichter C laus 
G roth trotz seiner schwachlichen Korperconstitution in die fehmarnsche 
Volksbewaffnung ein und trug im Ja h re  1848 eine jener alten M uskelen, 
welche den Fehm aranern zur Vertheidigung ihres E ilandes aus den 
Rendsburger Rustkammern ausgeliefert waren. D er Dichter erzahlt 
selbst, wie die ihm ubergebene alre F lin te  beim Schiehen derart stieh, 
dah er einst nach einer Schiehnbung beim Baden zu seinem Entsetzen 
entdeckte, wie die ganze rechte Seite  seines K arpers braun  und blån 
angelausen w ar, und er aussah, wie ein M irberlehrling. ^m >;ahre 1848 
machte G roth auf Fehm arn die Bekanntschaft P reuhers , den er a ls  
einen freundlichen und bescheidenen jungen M an n  mit hellblondem H aar 
und S chnurrbart schildert, und der zusammen mit einem fruheren 
Nachtwachter und einem kleinen Buchbinderlehrling aus Oldenburg i. H., 
„de luttje Onkel" genannt, die eine der beiden requirirten fehmarnschen 
Kanonen bediente. A ls am 8. August 1848 die danische Aregatte 
„Hecla" vor der B urger Tiefe erschien und einige kegelformige Bomben 
auf die Jnsel warf, w ar, wie C laus G roth erzahlt, „de luttje Onkel" 
plohlich verschwunden; er hatte sich in einen G raben gelegt, wo er sich 
vor den danischen Geschossen sicher wahnte. „W o bust du!" rust 
Preicher seinen verlorenen Kameraden. „Ach", schreit der Kleine, „seh 
mal to, ob ilk w at kreegen hest!" „D nm m  D ug," sagte P reuper, denn 
fragt man nich mehr. Kumm her un borrst u t!"  Und der kleine Buch- 
binder kam schuchtern aus seinem Verstecke hervor und reinigte mit seinem
Wischer das Kanonenrohr, wie es seine Aufgabe w ar.

Noch eine andere, nicht weniger amnsante Episode weisz G roth 
aus jenen Kriegsjahren zu erzahlen. E ines Abends stand der Dichter 
mit dem alten Kammerer W ilder in Landkirchen aus der Dorssstrajze, a ls 
die Nachricht eintraf, die D anen waren bei Bojendorf gelandet. S o fo rt 
zog der alte Landkirchener Nachtwachter mit seinem Hom e dnrch das 
D orf und blies aus Leibeskraftcn sein langgezogenes T n tn t I, w as zur 
Folge hatte, dah die Bewohnerschaft des O rtes ohne Zaudern mobil 
gemacht wurde. Alles sturmte, bewaffnet bis an die Zahne, in die 
dunkle Nacht hinaus, nm den landenden oder bereits gelandeten Aeind



abzuwehren. Plotzlich sprengten im vollsten G alopp einige fehmarnsche 
R eiter in verkehrter Richtung durch das D orf. „W a w ullt ji hin, 
K inners? fragte der alte Kammerer. „N a  den Gold, r̂>err Kammerer!" 
riefen die R eiter und hielten ihre Pferde an. D arau f sagte der Alte: 
„ D o r is  t ja nich, se sund achter V ojendorp!" Schnell maren die Pferde 
gemendet, und, mahrend schon einige R eiter davon sprengten, ries einer 
derselben dem Kammerer klagend zu: „W i hebbn keen P u lv er un keen 
B li, H err Kam m erer!" w orauf dieser erwiderte: „ R i 't  man to !  I s  ja 
gut, denn scheet ji ju  nich sulben doot"*). —

W ahrend C laus G roth  aus der Jnsel Fehm arn mit seinen platt- 
deutschen Dichtungen beschaftigt w ar, lebte dort zu gleicher Zeit noch ein 
anderer Dialectdichter, der Lehrer M oritz Nissen in Gammendorf a. F ., 
welcher fur die nordfriesische M u n d art fast dieselbe Bedeutung erlangt 
hat, wie G roth  fur die plattdeutsche. M . Nissen, geb. in Stedesand, 
wurde im Som m er des J a h re s  1849 a ls  Lehrer in Gammendorf an- 
gestellt und blieb dort bis zum Ja h re  1 8 5 8 ; dann kam er a ls  Krister 
an die S t .  Clemenskirche auf Amrum und 1865 in gleicher Eigenschaft 
nach seinem Heim athsorte Stedesand. I m  Ja h re  1868 erschien von ihm 
„D o kr68iL6 8 jtzw 8tin" jder friesische Spiegel), eine S am m lung  von 
Gedichten in nordfriesischer M u n d a rt; dieser trefflichen Gedichtsammlung 
solgte 1880 „O o N aickor to  cis 1ro8lco 8f6irr8tiir", nordfriesische Gedichte 
mit deutschen Uebersetzungen. V on 1873— 78 gab Nissen heraus „ v s

sieben Bricher in fims Heften, eine S am m lung von 1000 Sprich- 
Mortern in den verschiedensten friesischen Dialecten. S e it  1870 ist Nissen,
der vor wenigen Ja h re n  a ls  Lehrer in den wohlverdienten Ruhestand 
getreten ist, Ehrenmitglied des friesischen Vereins zu Leuwarden in H olland.—  

D er schleswig-holsteinische Krieg von 1848— 51 w ar freilich fur 
die Schleswig-Holsteiner resultatlos verlaufen, aber n u r mit Widerstreben 
hatte „der verlassene Brnderstam m " das danische Joch von Neuem auf 
sich genommen; er wartete n u r auf eine gunstige Gelegenheit, die Fesseln 
des verhahten D anenthum s ganz abschutteln zn konnen. Diese Gelegenheit

*) Vergl. Kieler Zeitung vom 10. J u l i  1870 den Artikel von Claus Groth: 
„Prenher's erstes Debut als Artillerist auf Fehmarn."



fand sich schon im Ja h re  1863, a ls  der danische Konig Friedrich V i l .  
starb, und damit der letzte Sprotz des alten danischen Konigshauses das 
Zeitliche segnete. Die Schlesw ig - Holsteiner hielten nach dem Erloschen 
der danischen Konigsfamilie ihre Verbindung mit Danemark fur gelost, 
und sie beabsichtigten, einem eigenen Herzoge, dem Prinzen Friedrich 
von Augustenburg, die Regierung ihres Landes zu ubertragen. I n  diesem 
Vorhaben wurden sie noch bestarkt, a ls  der neue danische Konig Christian IX . 
eine bereits von seinem R organger entworfene Verfassung bestatigte, 
welche das Herzogthum Schlesw ig fur immer mit Danemark zu einem 
S taatsganzen  vereinigte. D a  Preutzen und Oesterreich in eine Ver- 
gewaltigung der Herzogthumer nicht willigen wollten, der danische Konig 
aber nicht gesonnen w ar, die erwahnte Verfassung ruckgangig zu machen, 
so mutzte es zn einem offenen Bruche zwischen den beiden deutschen Grotz- 
staaten einerseits und Danemark andererseits kommen. I m  W inter 1863 /64  
erklarten Prentzen und Oesterreich an Danemark den Krieg, und eine 
ails Preutzen und Oesterreichern bestehende Streitm acht ruckte unter F uhrung  
des greisew Feldmarschalls W rangel in die Herzogthumer ein. D er 
Erfolg w ar auf Seiten  der verbundeten Grotzmachte; denn schon funf 
Tage nach Ueberschreitung der Cider seitens der A lliirten sahen sich die 
Danen genothigt, ihr fur uneinnehmbar gehaltenes „Danewerk" chm 
6. F ebruar 1864) zu raum en und ihre Streitkrafte auf ihr zweites Boll- 
werk, die Duppeler Schanzen, zuruckzuziehen.

W ahrend die Preutzen sich nun anschickten, die danische Duppel- 
stellung zu belagern, w ar die zum Herzogthume Schlesw ig gehorige Jnsel 
Fehm arn noch immer im Besitze der DLnen, welche auf diesem wohl- 
habenden Eilande zahlreiche Requisitionen beitrieben. Wie man behauptet, 
sollen die D anen dam als auch geplant haben, von Fehm arn aus in 
Holstein Landungen zu versuchen, um auf diese Weise die Alliirten im 
Rucken zu beunrnhigen. Z u r  Sicherung ihrer S tellnng  auf Fehm arn 
hatten die D anen den Fehm arnsund mit einigen Kriegsschiffen, drei Dampf- 
kanonenbooten und einigen Transportschiffen, besetzt. D ie in B urg  a. F . 
und im Fahrhause am Fehmarnsunde stationirte danische Besatzung der 
Jnsel bestand aus 120 Soldaten , theils Jnfan terie , theils D ragonern,



unter F uhrung  des P rem ier - Lieutenants Zerstewe, des Commandanten 
der gesammten fehmarnschen Streitkrafte. Archer dem Commandanten 
waren noch drei danische Ofsiciere, der Rittmeister von Benzon, der 
Secorrde-Lientenant von Baggesen und der T hierarzt B aron  von Eggers, 
M itglieder eines danischen C avallerie-C om m ando's, das nach der Jnsel 
gekommen w ar, um dort Pserde zu reguiriren, auf Fehm arn anwesend.

Am 14. M arz  1864 nahm die 8. Compaguie des 5. branden- 
bnrgischen Jn fan terie-R eg im ents N r. 48 in Grohenbrode Q u artie r und 
schob ihre Vorposten bis gegen das S n n d h au s vor, nachdem schon am 
Tage vorher eine eingehende Recognoscirung der Gegend um den Fehm arn- 
sund durch prerchische Truppentheile stattgehabt hatte. Gefuhrt wurde 
die Compaguie von dem tapferen und thatkraftigen Hauptm anne von 
M ellenthin, sowie von den Lieutenants Gechel, von V oigt und Ritthausen. 
Auf geschehene Anregung des H auptm annes von M ellenthin beschloh der 
G eneralm ajor von Schlegell, Commandeur der 9. Jn fan terie  - Brigade, 
die Jnsel Fehm arn durch einen nachtlichen Ueberfall zu erobern; fur die 
geplante Unternehmung wurde die Nacht vom 14. auf den 15. M arz 1864 
bestimmt. Durch einige in der Eile am Fehmarnfnnde aufgeworfene 
Verfchanzungen, hinter welchen die Artillerie Decknng fand, hoffte man 
die danischen Schifse abhalten zu konnen, falls sie den Versuch machen 
follten, der Ueberfahrt von Holstein nach Fehm arn Hindernisse zu bereiten. 
F u r  die Ueberfuhrung der M annfchaften wurden zur Nachtzeit acht Boote 
von Heiligenhafen und Grohenbrode nach dem Fehm arnfnnde befordert 
und dort m it einigen erfahrenen Fischern bemannt. Um 2 Uhr des 
Nachts sollte die Ansfchiffung der T ruppen vor sich gehen; aber da der 
W ind fehr stark wehte rmd das W asfer aus dem S unde trieb, fo konnten 
n n r unter grohen M nhen nnd Anstrengnngen die Boote flott gemacht 
werden, wodurch eine Verzogerung der Abfahrt herbeigefuhrt wurde. 
Erst ^nn 5 Uhr des M orgens ging die 8. Compaguie unter Fuhrung  
des H auptm annes von M ellenthin in einer S tarke von 160 M an n  nach 
der Jnsel hinuber, umzingelte das F ah rhaus, wo die danische Uferwache 
stationirt w ar, und nahm letztere gefangen, bei welcher Gelegenheit der 
danische Unterofficier H ans Carstens —  in seiner Civilstellung w ar er



B ahnw arter in Oster-Ohrstedt —  todtlich verwundet w urde; auf Seiten  
der Preuhen trugen die M usketiere Patzke, Schleicheisen und Henke
theils schwere, theils leichte Verwundungen davon. M ittlerw eile w ar 
der zum Commandanten der Jnsel ernannte preuhische M a jo r Zglinicki 
mit dem letzten Boote der 8. Compagnie nach Fehm arn abgegangen und 
hatte auch glticklich die Jnsel erreicht; mit seiner Einw illigung marschirte 
jetzt der H auptm ann von M ellenthin mit der 8. Compagnie, ohne die 
Ueberfuhrung der 5., 6. und 7. Compagnie abzuwarten, nach B urg
a. F ., um die dortigen danischen T ruppen zu uberfallen, ehe und bevor 
die Landung der P reuhen zu ihrer Kenntnih gekommen sei. D er
Ueberfall gelang. D ie auf dem B urger Rathhause befindliche danische 
Wache wurde aufgehoben und entwaffnet, ohne dah bei dieser Gelegenheit 
ein Schuh abgefeuert wurde. N u r die Officiere des im Wisser'schen 
Hotel einquartirten Cavallerie-Commandos versuchten einigen W iderstand 
und feuerten aus den Fenstern auf die anruckenden Preuhen. D er
danische Lieutenant von Baggesen sprang, n u r mit einem Hemde be- 
kleidet, aus der T h u r des Hotels und verwundete durch einige Sabel- 
hiebe den preuhischen M ilsketier Turk, floh dann aber in das Hotel 
zuruck, wv er gleich darauf mit seinenl Kameraden, dem Rittmeister von 
Benzon, zum Gefangenen gemacht wurde. D er Gensdarmerie-Wacht- 
meister Erritzoe drang ebenfalls mit blanker Waffe auf die Preuhen 
ein, wurde aber durch einige Flintenschusse todtlich verw undet; schon am 
Nachmittage erlag er seinen schweren Verletzungen. Alle anderen, auf 
Fehm arn anwesenden danischen S o ldaten  wurden kriegsgefangen; schon 
am 16. M arz  wurden sie uber den Fehmarnsnnd nach Holstein geschafft 
und dort zur W eiterbeforderung au die daselbst stationirten prerrhischen 
Truppentheile abgegeben. Noch an demselben Tage kam der G eneral
m ajor v. Schlegell nach der Jnsel, um sich von den dortigen Verhaltnissen 
durch den Augenschein zu uberzeugen. D a  die S tellung  der preuhischen 
Truppen auf Fehm arn allgemein a ls  gefahrdet angesehen wurde, so 
wurde eine vorlaufige R anm ung der Jnsel verfugt, ein Besehl, der zum 
Glucke durch die kraftige Verwendung des H auptm annes v. M ellenthin 
ruckgangig gemacht werden konnte.



Am 20. M arz  6. a. erschien ein danisches Kanonenboot vor der i
B urger Tiefe und signalisirte nach dem dortigen Lootsen. A ls derselbe :
sich nicht an B ord  des Kriegsschiffes begeben wollte, beschossen die ; 
D anen sein H aus mit G ran aten ; auherdem zertrummerten sie m ittels  ̂
ihrer Geschosse einige auf den S tra n d  geschleppte Boote.

D ie Jn se l Fehm arn erhielt jetzt eine Besatzung, bestehend aus zwei 
Compagnien Jnfan terie  und einer halben Escadron Kurassiere, von 
welch letzteren eine Abtheilung, gefuhrt von dem Lieutenant G rafen von 
Schmiesing, m it der 8. Compagnie des 5. brandenburgischen Jnfanterie- 
Regim ents N r. 48  im Westerkirchspiele Cantonnement beziehen muhte. 
H auptm ann von M ellenthin, der siegreiche F uhrer dieser Compagnie, 
erhielt a ls  Auszeichnung flir seine kuhne T h a t von S r .  M ajestat dem 
Konige den Rothen-Adler-Orden vierter Classe mit S chw ertern ; auherdem 
wurden die M usketiere Schleicheisen und Patzke mit dem M ilita ir- 
Ehrenzeichen zweiter Classe decorirt*). Letzterer, M usketter Jo h an n  
Friedrich Patzke aus W ilhelmsbruch bei Landsberg a. W ., w ar aber 
bereits zwei Tage vor seiner D ecorirung im Lazareth zu Oldenburg 
i. H. seiner schweren V erw undung erlegen, weshalb die ihm verliehene 
Auszeichnung seiner alten M u tte r zum bleibenden Andenken iibermittelt 
wurde. Auch die Bew ohner Fehm arns sandten eine auf ihrer Jnsel 
gesammelte Geldsumme von 167 T h lrn . an die bedurftige M utte r des 
Patzke. A ls Zeichen der Dankbarkeit seitens der Jnsu laner bewilligten 
die V ertreter der Landschaft Fehm arn dem 2. B ata illon  des 5. 
brandenburgischen Jnsanterie-R egim ents N r. 48 eine Sum m e von 500  
T h lrn . zu einer „ F e h m a rn -S tif tu n g "  fur hulfsbedurftige Unterofficiere, 
welche Sum m e spater durch anderweitige Schenkungen auf 900 T h lr. 
erhoht wurde, deren Zinsen seitdem alljahrlich am Tage der Einnahme 
Fehm arns an bedurftige Unterofficiere des besagten B ata illons zur 
Vertheilung gelangen.

W ahrend der D aner des ganzen Krieges sollen die D anen die 
erustliche Absicht gehabt haben, eine W iedereroberung Fehm arns zu

*) Weitere Decorirungen erfolc;ten spater. Auch der Kaiser von Oesterreich 
sandte drei Tapferkeits-Medaillen fur die Sieger von Fehmarn nach der Jnsel.



versuchen; ja, selbst noch nach Ablauf des Waffenstillstandes (25. J u n i  
1864) hatten die D anen diesen P la n  nicht ganz anfgegeben; hatten sie 
doch jetzt, nachdem sie sich anf ihre Jnseln  zurnckziehen muhten, fur 
einen derartigen Zweck stets hinreichend Truppen zur Verfiignng. Bei 
Nyborg anf Fiihnen hatten sie bereits einige B ataillone fur eine Expedition 
nach Fehm arn versammelt, a ls  plotzlich die Nachricht eintraf, dah die 
Preuhen nach der Jnsel Alsen hiuiibergegangen tvaren und einen groszen 
Theil der dortigen danischen Besatznng zu Kriegsgefangenen gemacht 
hatten. Jnfo lge dieser preuhischen W afsenthat verzichteten die D anen 
anf das gegen Fehm arn geplante Unteruehmen.

Einige Tage nach der Einnahm e der Jn se l Fehm arn dnrch die 
Preuhen veroffentlichte der prenhische „S taatsanzeiger"  iiber den Hergang 
der ganzen Angelegenheit einen langeren Bericht*), der hier, obgleich er mit 
unserer obigen Darstellung im Wesentlichen ubereinstimmt, dennoch eine 
S telle finden moge. Dieser amtliche Bericht des preuhischen „ S ta a ts -  
anzeigers" lau te t:

„E s w ar bekannt geworden, dah die D anen anf Fehm arn Pferde, 
Fourage u. s. w. requirirten, auch eine S tener von 4  T h lrn . pro Tvnne, 
d. i. 2 M orgen, eintreiben wollten. E s wnrde daher ein Ueberfall be- 
schlossen. D er Lemken-Hasen w ar dnrch 2 Kanonenboote bewacht, es 
lag bei ihnen auch ein unbesetztes Transportschisf. Oestlich des S undes, 
am Ties, lagen 1 Kanonenboot und 4  Transportschifse. Ans Febm arn 
am Sunde w ar eine Wache, der Rest der Besatznng in B urg .

Vorsatz w ar, unter dem Schutze einer 12pfiindigen und einer halben 
Haubitz-Batterie, welche die Kanonenboote abhalten konnten, bei Nacht 
uberzusetzen und bei Tagesanbruch die Besatznng von B urg  zu uberfallen. 
Die Schwierigkeit w ar, Fahrzeuge unbemerkt bei den blockirenden Schiffen 
vorbeizubringen, da nu r kleinere, die zum Uebersetzen iiber den iiber 
2000  S chritt breiten S u n d  nicht geeignet waren, anf W agen heran- 
geschafft werden konnten. Nach einigen Schtvierigkeiten S eitens der 
Besitzer der Boote, gelang es dem M a jo r v. Zglinicki, 8 Bvote, jedes

*) Berfasser die>es amtlichen Berichts ist der preustische Generalmajor und 
Brigade-Commandeur v. Schlegell.



fur etwa 20 M an n , in Heiligenhafen zu erhalten. Diese Boote fuhren Abends 
11 Vs U hr aus Heiligenhafen und kameu unbemerkt an den danischen 
Schiffen vorbei nach dem Sunde, wo sie am 15. M orgens gegen 2 Uhr 
eintrafen. Jnzwischen w ar die Artillerie dort in zwei Batterien gestellt 
und um V23 U hr die Infanterne, 6 Kompagnien des 5. Brandenburgifchen 
Jnfanterie-R egim ents N r. 48 , eingetroffen. A us dem Dorfe Grohenbrode 
hatten einige kleinere Kahne auf W agen herbeigeschafft werden konnen.

E s  lag in der Absicht, 4  Kompagnien uberzusetzen und hoffte man, 
damit vor Tagesanbruch fertig zu fein, indeh erhob sich gegen M itternacht 
ein starker W ind, der immer heftiger wurde und das Masser um 5 F u h  
aus dem S unde trieb. D eshalb konnten die Boote, felbst die kleineren, 
welche n u r 3, hochstens 4  M an n  fahten, nicht an die Landungsbrucke; 
es muhten nun W agen in die S ee  geschoben und mit B rettern  belegt 
werden, um eine Brucke zu bilden, von der je 3 M an n  an die gegen 
200  S chritt weiter in See liegenden groheren Boote gebracht werden 
konnten. Diese grohen Schwierigkeiten, die Dunkelheit und die sehr hoch- 
gehenden W ellen veranlahten, dah die 8. Kompagnie unter H auptm ann 
v. M ellenthin erst gegen 5 Uhr eingeschifft w ar. Nach Fehm arn zu w ar 
der W ind gut, ruckwarts sehr ungunstig, so dah die leeren Boote kreuzen 
muhten und erst nach einer starken halben S tunde das diesseitige User 
wieder erreichen konnten; dabei wurde der W ind immer hestiger, so dah 
von dem Unternehmen abgestanden worden sein wurde, wenn nicht schon 
eine Kompagnie in Fehm arn gelandet, und die Uferwache, 1 Unteroffizier 
und 6 M an n , uberfallen und gefangen genommen, so wie das F a n a l 
unbrauchbar gemacht hatte. Beim Uebersalle der Wache wurden 1 M an n  
sehr schwer, 2 M an n  leichter, von den Dtinen der Unteroffizier sehr 
schwer verwundet. D ie Kompagnie des H auptm ann v. M ellenthin, so 
wie die nachfolgenden, muhten, sobald die Barken auf den G rund stiehen,
aussteigen und anfangs bis an die Huften im Wasser waten.

D er 8. Kompagnie solgte die 5. unter H auptm ann Kahner, mit
ihr der M a jo r  v. W nlffen und der M a jo r v. Zglinicki. E s  fing zwar 
an, etw as heller zu werden, dagegen steigerten sich die Schwierigkeiten
des Einschissens und der Uebersahrt durch den immer starker werdenden



S tu rm . Unter noch groheren Schwierigkeiten gelangte gegen 8 Uhr 
auch die 7. Kompagnis unter Prem ier-Lieutenant v. Kameke iiber den 
S u n d . Auch noch die 6. Kompagnis hinuber zu bringen, w ar unmoglich 
geworden, der S tu rm  w ar zu heftig, 3 Boote maren schon am Feh- 
marnschen Ufer au f's  Land getrieben und hatten ihre Anker verloren; 
die kleineren Boote wurden vom S tu rm e  weit weg, zuweilen bis uber 
tausend Schritt nach Osten getrieben. M a n  muhte aussteigen und jbis 
an die B rust im Masser die Boote wieder heranziehen. Datz das 
Ueberschiffen uberhaupt so weit gelang, ist n u r der unglaublichen 
Ausdauer der Bootsleute zu verdanken, die nun aber erklarten, vor 
Erschopfung nicht weiter arbeiten zu konnen.

D a  die Verbindung mit Fehm arn unterbrochen w ar, so konnten 
erst hente fruh Nachrichten von dort eingehen. D ie 3 Kanonenboote 
„Krieger", „O le B u ll"  und „M arstrand" verhielten sich auch nach 
Tagesanbruch ganz theilnahm slos. Erst gegen 9 U hr smerten die bei 
Lemken-Hafen, aber erst auf 5000  S chritt Entfernung.

M it vieler Umsicht und kraftigem Entschlusse uberfiel H auptm ann 
v. M ellenthin B urg  und nahm dort die ganze Besatzung, die grohten- 
theils noch in den Betten lag, gefangen. Lientenant Baggesen und ein 
Wachtmeister leisteten fast allein energischen W iderstand, wobei der 
Wachtmeister erschossen wurde. 2 Leute der 8. Kompagnis erhielten 
Sabelhiebe.

I m  Ganzen sind gefangen: das Besatzungskommando unter
Prem ier-Lieutenant Zerslewe (!): 9 Unteroffiziere, 1 Spielm ann, 86 
G em eine; ferner eine Kommission zur R equirirung von P ferden: R itt- 
meister der Gensdarm erie von Benzon, Lientenant vom 4. D ragoner- 
Regiment von Baggesen, der Thierarzt mit Ofsiziersrang B aro n  Eggers, 
1 Untervfsizier und 12 D ragoner. S u m m a: 4 Ofsiziere, 109 M a n n ; 
auperdem einige M atrosen, die sich in den Hasen am Lande befanden. 
Eine kleine Larmkanone, 3-Psiinder, wurde an der Strandw ache 
vorgefunden.

Die von den D anen requirirten 26 Pferde wurden den Eigen- 
thumern znriickgegeben, sie sollten am 15. mit den anderen requirirtep



Gegenstanden nach Sonderburg  eingeschifft werden, des S tu rm es wegen 
unterblieb es.

Die Bewohner von Fehmarn, uber die Maahen erfreut, dem 
danischen Drucke entzogen zn sein, empfingen die unerwartet fruh 
erschienenen Truppen mit nicht endeuwollendem Jubel, illuminirten und 
pflegten die Soldater: mit grohter Freigebigkeit. Die Verwundeten 
befiuden sich in arztlicher Behandlung; ein Damenverein nimmt sich ihrer 
noch besonders an.

Ein danisches Kanonenboot liegt noch zwischen Lemken- und 
Heiligenhafen, die anderen waren nicht mehr zn sehen.

Z am  Gelingen dieser Unternehmung hat die energische Hulfe 
einiger Cwilpersonen wesentlich beigetragen. Unter ihnen muh besonders 
der Gutsbesitzer Lemke anf C lausdorf und der Kornhandler W aller in 
Heiligenhafen genannt werden, welche durch Dienstleistungen aller A rt 
ihren Einflnst aus die B ootsleute auszerten, damit diese in ihrer anszerst 
anstrengenden Arbeit nicht nachliehen."

S ow eit der amtliche Bericht!
An demselben Tage, a ls  die Jnsel Fehm arn durch die Prenszen 

erobert w ard, hnldigten die Fehm araner ans dem B urger M arkte in 
feierlicher Weise dem Prinzen Friedrich von Augustenburg. Am 29. 
M arz  6. a. empfing Herzog Friedrich in Kiel eine H uldigungs-D eputation 
von der Jnsel Fehm arn, bestehend ans zeh'n Herren, unter F nhrnng  des 
D r. m ed . W . Kaestner ans B urg  a. F . Diese D eputation fuhrte eine 
von <800 Fehm aranern unterzeichnete und an die Civilcommissaire 
gerichtete Adresse mit sich, in welcher um die Abbernfung des anf der 
Jnsel angestellten Amtmannes B . Knudsen gebeten lvurde. Jnzwischen 
hatte Knudsen aber schon sein Amt niedergelegt und bereits am 28. 
M arz s. n. mit E inw illigung des preuhischen G eneralm ajors v. Schlegell 
die Jnsel verlassen. Znm  stellvertretenden Amtmanne anf Fehm arn 
wahlte dann die landschaftliche Versammlung der Jnsel an demselben 
Tage den Landschreiber und Justizrath  H. C. M atthiessen, welcher 
vieses Amt bis znm 1. F eb ru ar 1865 verwaltete und darauf durch den 
seitens der obersten Civilbehorde der Herzogthumer (Frh. v. Zedlitz und



F rh . v. Halbhuber) zum fehmarnschen Amtmanne ernannten Untergerichts- 
advocaten G rafen Ludwig v. Reventlow ersetzt wurde.

Am 25. A pril 1864 traf der Feldmarschall v. W rangel mit dem 
Generalliemenant von Tum pling auf der Jnsel Fehm arn ein, um die 
dort cantounirenden preuhischen T ruppen zu inspiciren. A ls der 
preuhische Oberbefehlshaber die Jn fe l wieder verlasfen hatte, fprach der 
Brigade-Commandeitr v. Schlegell den Fehm aranern im Namen feines
Chefs offentlich feinen Dank aus fur den bereiteten festlichen Empfang. 

Nachdem zwifchen den kriegfiihrenden M achten am 17. J u l i  1864
Waffenruhe eingetreten w ar, erhielt die 8. Compagnie des 5. branden- 
bnrgifchen Jnfanterie-R egim ents N r. 48 O rdre, die Jn fe l zn verlasfen, 
was denn anch am 20. J u l i  6. a. gsfchah. Audere anf Fehniarn 
einqnarrirte Truppentheile fvlgten der 8. Compagnie bald nach; fo 
z. B . verlieh um die M itte  des M o n a ts  August die 1. Hanbitz-Batterie 
der drandenburgifchen A rtillerie-Brigade N r. 3 die Jn fe l und ging nach
Holstein hinuber, um nicht mehr nach Fehm arn znruckzukehren. N u r 
einige menige Befatzungsmannfchaften unter dem Befehle des M a jo rs  
und Commandanten v. Zglinicki blieben vorlanstg auf Fehm arn zuruck. 

D as  Verhaltnist zwifchen den Fehm aranern und ihren Befreiern
w ar stets ein frenndfchaftliches und inniges. M rt Ju b e l hatte man 
die ficgreichen Prensten bei ihrem Einrucken alifgenommen, mit T raner 
fah man sie bei ihrem Abmarfche von hinnen fcheiden; hatte sich doch 
manches B and der Freundfchaft und Anhanglichkeit um Befreier und 
Befreite geschlungen, das nicht fo leicht und fo fchnell zerrisfen und 
vergeffen werden konnte. —  A ls am 13. M a i 1864 in Bojendorf eine 
grostere Feuersbrunst'^) zum Ausbrnche kam, welche elf Gebaude ein- 
afcherte, erfchienen die dam als im Westerkirchfpiele einguartirten Ofsiciere 
und M annfchaften der bereits mehrfach erwahnten 8. Compagnie und 
betheiligten sich bei den Loscharbeiten; hauptfachlich dem energifchen

Am 11. Ju n i 1866 ging ein grotzer Theil des Dorfes Staberdorf m 
Flammen auf, wodurch 17 armere Familien in grotze Bedrangnch gerrethen Es 
bildete sich damals unter den Landleuten des Dorfes ern Conntee, welches fur me 
Nothleidenden Geldsammlnngen auf der Jnsel Fehmarn veranstaltete. Drese 
Sammlungen ergaden eine Summe von 1433 Mark 13 Sch-, welche Summe an dre 
geschcidigten Familien zur Vertheilung gelangte.



Eingreifen dieser S o ldaten  w ar es zu banken, datz der ubrige Theil des 
D orfes gerettet werden konnte.

Am 30. October 1864 wurde der Friede zu W ien*) unterzeichnet, 
durch welchen Danemark genothigt wurde, seine Anspruche und Rechte 
auf Schlesw ig, Holsiein und Lauenburg an die beiden verbundeten 
M onarchen, den Kaiser von Oesterreich und den Konig von Preutzen, 
abzutreten. Einen endgultigen Beschluh uber die Zukunft der Herzog
thumer sahten ader die beiden Grosimachte nicht; sie errichteten vielmehr 
vorlaufig in der S ta d t  Schleswig eine gemeinsame Regierung, welche 
die V erw altung der Herzogthumer bis zu einer abschliehenden, desinitiven 
Regelung der schleswig-holsteinischen Frage fiihren sollte. E in groher 
Theil der Schleswig-Holsteiner hoffte dam als, den Prinzen Friedrich V III . 
von Augustenburg, der sich mittlerweile in Kiel niedergelassen hatte, zum 
Landesfursten und Herzoge zu bekommen. Auch auf der Jnsel Fehm arn 
hatte Friedrich V II I .,  wie aus der vorerwahnten Huldigung der Fehm araner 
vom 15. M arz  1864 hervorgeht, manche Sym pathieen, die besonders von 
dem fehmarnschen patriotischen Vereine, einer Verbindung zahlreicher 
Jn su laner aus S ta d t  und Land, gepflegt wurden. Dieser patriotische 
Verein hatte F uh lung  mit anderen derartigen Vereinen in Schleswig- 
Holstein und theilte spater das Schicksal aller dieser Verbindungen, 
namlich behordlicherseits aufgelost zu werden**). Am 16. N ovbr. 1864, 
dem Tage der Generalversammlung des Vereines, sandten die M itglieder 
desselben folgendes Telegram m  an den Hkrzog nach Kiel:

„ S r .  Hoheit Herzog Friedrich V II I . in Kiel.
E s  fuhlen sich aus vollem Herzen gedrungen, Ew. Hoheit ihren 

tiefgefuhlten Gluckwunsch mit der wiederholten Versichernng unwandel- 
barer treuer Liebe und Gehorsam am heutigen, fur uns so bedeutungs- 
vollen Tage***) zu sagen

Die M itglieder des patriotischen Vereins auf Fehm arn ."
*) Am 4. December 1864 wirrde das Friedenssest durch Abhaltung eines 

Gottesdienstes iu der Kirche zu Burg a. F. gefeiert.
**) Die Auflosuug des fehmarnschen patriotischen Vereins erfolgte im 

November 1865.
***) Am 16. Novbr. 1863 proclamirte der Herzog Friedrich VIII. namlich durch oie 

Geltssndmachung seines Erbfolgerechts die Befreiung der Herzogthumer von Dqnenrark.



Der Herzog erwiderte darauf:
„An den patriotischen Verein in Burg a. F.

Den M itgliedern des patriotischen V ereins sage ich fur den 
Ausdruck J h re r  Ergebenheit und Liebe meinen aufrichtigsten Dank.

Friedrich."
Zum  Jahreswechsel 1864 /65  sandte das Deputirten-Collegium in 

B urg  a. F . an den Herzog einen Gluckwunsch, welchen derselbe mit 
solgenden M orten beantw ortete-.

„Ich  håbe den telegraphischen Gluckwunsch, welchen die Deputirten- 
B urger der S ta d t m ir zum N eujahrstage ubersandt haben, empfangen 
und sage Jhnen  fur die Depesche, deren B eantw ortung durch meine 
Abwesenheit von Kiel verzogert worden ist, meinen besten Dank. —  
Ich Hege mit Jh n en  die feste Zuversicht, dah die Verhaltnisse unseres 
Landes bald eine definitive Gestaltung finden werden und weifi den 
Einflufi vollkommen zu wurdigen, welchen das treue Festhalten der 
Schleswig-Holsteiner an dem Rechte auf den Fortgang  der Landes-
angelegenheit ausgeubt hat.

Kiel, 3. J a n u a r  1865.
Friedrich."

D ie Verhaltnisse der Herzogthumer sollten sich aber, wie w ir 
spater sehen werden, ganz anders gestalten, a ls  der Herzog und seine 
Anhanger erwartet hatten.

J m  Ja h re  1865 wurde die Erbauung eines Hasens sur die
S ta d t B urg  a. F . angeregt. D ie Jnsel Fehm arn besafi dam als 17 
Schiffe von 3 0 — 50 Lasten und 13 Schiffe von 5 — 30 Lasten, hatte 
aber aufier der ossenen Rhede zu Burgtiese keinen nennenvwerthen
Losch- und Ladeplatz fur ein- und ausgehende Schiffe. Schon seit acht 
Jah ren  waren dam als Baggerarbeiten im B urger Binnensee vor- 
genommen worden, und man hatte bei Burgstaaken ein Hasenbasfin sur 
kleinere Fahrzeuge, sowie ein Bollwerk zum Loschen und Laden mit 
einem Kostenauswande von 8 — 10000 M ark hergerichtet. S e it  dieser 
Zeit durfte mit E inw illigung der Regierung von allen, den B urger 
Binnensee benupenden Fahrzeugen ein Hasen- und Bruckengeld erhoben



werden, welches einen solchen E rtrag  lieferte, datz nicht allein die 
erwahnten 8— 10000 M ark in einigen Jah ren  abgetragen wurden, 
sondern dah auch noch ein Vermvgen von 12— 13000 M ark in der 
B urger Hafenkasse angesammelt iverden kounte. Am 7. August 1865 
beschlossen die VertreLer der S ta d t B nrg  a. F ., hvheren O rtes um 
die E rlaubnih  vorstettig zn werden, einen Credit von 80000  M ark 
zur Erw eiterung und Vertiefnng des B urger Hasens auf die Hafen
kasse aufzunehmen. J m  M onate M a i 1866 traf die hohere Genehmigung, 
auf Burgstaaken einen Hasen herzurichten, ein und am 17. October 1866 
wurde seitens des schleswig'schen Deich- ULld W asserbau-Jnspsctorats in 
Husum, sowie seitens der B urger Hafencommission eine Submission auf 
Buschmaterialieu, Bohlen, Felsen u. s. w. fur den Hafenbau in B nrg  
a. F . ausgeschrieben. D ie Bedingungen und Kostenanschlage wurden 

. durch den Druck vervielfaltigt und offentlich ausgelegt. S o  wurde ein 
Werk in Angriff genommen, welches stir die gedeihliche Entwicklung der 
S ta d t  B nrg  a. F . und fur den Handel und Verkehr auf der Jnsel 
Fehm arn von der allergrohten Bedeutnng w ar. Erst im Ja h re  1870 
gelang es, die nmfangreicheu Arbeiten zu Ende zu fuhren und die 
Hafenanlagen zu Burgstaaken der Schifffahrt zur Benutzung zu ubergeben.

Z u  gleicher Zeit mit dem B urger Hafenbau tauchte das Project 
auf, die Nordkuste der Jnsel Fehm arn durch eine uber O ldenburg i. H. 
und Segeberg gefuhrte Eisenbahn mit Ham burg zu verbinden und diese 
B ahn  dann uber die danischen Jnseln  hinaus nach Kopenhagen hin zu 
verlangern. Durch den A nsban dieser Eisenbahn hoffte man den
kurzesten Weg zwischen Ham burg und dem scandinavischen Norden ge- 
funden zu haben, um so mehr, wenn es gelang, den Fehmarnsund und 
die zwischen den danischen Jnseln  liegenden kleinen Meerengen zu 
uberbrucken und dadnrch ein mehrfaches Umladen der zur Beforderung 
gelangenden Passagiere und G nter zu vermeiden. Am 17. Septem ber 
1865 ertheilte die oberste Civilbehorde der Herzogthumer dem Civil- 
ingenieur und Landmesser Krvhnke in Gliickstadt die Erlaubnist zur 
Jnangriffnahm e der Vorarbeiten (Nivellement) einer von Ham burg uber 
Segeberg und O ldenburg i. H. nach dem N ordrande Fehm arn gesiihrten



Elsenbahn. Dieses im Ja h re  1865 angeregte Eisenbahn - P ro ject 
(Krvhnke'sche Project) h a rrt noch bis hente seiner A usfuhrung. —  E m  
anderes, ebenfalls von H errn Krohnke geplantes Unternehmen, die 
Trockenlegung des sog. Copendorfer Seees, eines im Westerkirchspiele 
belegenen herrschaftlichen Binnengewassers, hatte einen besseren Fortgang . 
I m  Ja h re  1866 (M itte J u li)  wurde der Copendorfer S ee dem Civil- 
ingenieur Krohnke von der Regierung zur Trockenlegung und land- 
wirthschaftlichen Benutzung uberlassen, wobei den Bewohnern des Hofes 
Flngge und der Dorser Bojendorf, Cvpendorf und Puttsee eine Be- 
theiligung an diesem Unternehmen bis zur Halfte freigehalten wurde. 
E s gelang H errn Krohnke, das fragliche Binnengewasser in  einem Zeit- 
raume von 4 — 5 Ja h ren  einzudeichen und von dem darin befindlichen 
Salzwasser zu befreien; in der grohen S tu rm flu th  vom 13. November 
1872 wurde aber der sog. Bojendorfer Mitteldeich von den F lu then 
der Ostfee durchbrochen, wodurch das ganze Landareal des vormaligen 
Copendorfer Seees von Neuem unter Wasfer gesetzt und das daselbst von 
H errn Krohnke angelegte G u t W allnau  mit allen dazu gehorigen 
Landereien uberfchwemmt wurde. D ie langwierige und beschwerliche 
Arbeit der Urbarmachung des ehemaligen M eeresbodens wurde dadurch 
gehemmt und kvnnte erst wieder mit Erfolg in Angriff genommen 
werden, a ls  eine abermalige Trockenlegung des T erra in s  zur A us
fuhrung gelangte. Wenngleich feit der Zeit noch zn zweien M alen  ein 
Deichbruch bei W allnau  vorgekommen ist, so ist es doch bisher gelungen, 
das trocken gelegte Wasserbecken vor einem weiteren Eindringen des 
Ostfeewassers erfolgreich zu fchutzen. —

D as J a h r  1866 brachte fur die endgnltige Neugestaltung der 
schleswig-holsteinischen Verhaltnisse die Entfcheidung. P reuhen und 
Oesterreich, die W affengefahrten und Bundesgenossen im Kriege gegen 
Danemark, konnten eine E inigung in der schleswig-holsteinischen F rage 
nicht erzielen, und so muhte das Schw ert schliehlich entscheiden, w as 
durch V ertrage nicht beglichen werden konnte. Ans den blutigen 
Schlachtfeldern B ohm en's wurde das Schicksal der Herzogthumer Schlesw ig 
und Holstein bestimmt: Schleswig-Holstein wurde preuhische Provinz.



M ittlerw eile hatte bel der Bevolkerung Schleswig-Holsteins ein Umschwung 
zu Gunsten einer vollstandigen Vereinigung dieser Lander mit der 
preuhischen M onarchie stattgefunden. Auch auf der Jnsel Fehm arn w ar 
die S tim m ung  eine andere geworden, wie aus einer Adresse hervorgeht, 
welche am 9. J u l i  1866 seitens mehrerer Fehm araner an den Konig 
von P reuhen  abgelassen wurde. Diese Adresse lautete:

„Allerdurchlauchtigster 
Grohmachtigster Konig 
Allergnadigster Konig und H err!

Ew . Konigl. M ajestat
tapferes Kriegsheer ist ausgezogen, um einen Feind zu bekampfen, 
welcher die berechtigte Machtstellung des preuhischen S ta a te s  anzugreifen 
w agt und den hochherzigen Absichten Ew . M ajestat auf eine politische 
Neugestaltung des deutschen V aterlandes einen erbitterten W iderstand 
entgegensetzt. Glanzende S iege sind erfochtett, schwere Kampfe aber stehen 
noch bevor.

I n  dieser verhangnihvollen Zeit halten die unterzeichneten Be- 
wohner der Jnse l Fehm arn es fur ihre Pflicht, die Gefuhle des Dankes 
und der Hingebung fur Ew . Konigl. M ajestat lån t und osten auszu- 
sprechen.

Allerdurchlauchtigster Konig I
W as Ew . Konigl. M ajestat fur die Herzogthiimer Schleswig- 

Holstein gethan haben , fur die Befreiung unseres Landes von der 
Frem dherrschaft, die B ew ahrung unserer N ationalita t vor danischer 
V ergew altigung und die Wiederherstellung der staatlichen Verbindung 
beider Herzogthiimer, das w ird ewig unvergessen bleiben. —  Die Konigl. 
Zusage einer gemeinsamen Landesvertretung fur Schleswig-Holstein hat 
uberall die lebhafteste Freude hervorgerufen.

Aber bei der gegenwartigen politischen Lage wird nu r eine 
vollstandige Vereinigung mit der preuhischen M onarchie uns den Schutz 
gegen das A usland und die Forderung der inneren W ohlfahrt sichern, 
welche ein schleswig - holsteinischer Kleinstaat uns niem als gewahren 
konnte.



Mochte es Ew . M ajestat beschieden sein, nach ruhmvoll beendigtem 
Kriege auch das grohe Werk der politischen Neugestaltung Deutschlands 
in Gemeinschaft mit den V ertretern der N ation glucklich zu losen!

G ott erhalte den Konig I
G ott segne die preuhischen W affen I

Auf Fehm arn, 9. J u l i  1866.
Ew. Konigl. M ajestat 

allerunterthanigste

F . S a ra u w , Boie,
Amtmann. Burgermeister.

. W . Thomsen, I .  Lafrenz,
S enato r. S en a to r.
A. Hansen, M . Petersen,

deput. B urger. deput. B urger.
M ahm ann, Clausen,

Am tsverw alter. Advocat.
Schlichting, Hamke,

Zollcontrolleur. Zollassistent.
A. Misser, N . M eislahn ,
Apotheker. Hofbesitzer.
D . H. C. S ieverts ,

Buchdrucker und Herausgeber 
des „Fehm . W ochenblatts."

Otzen, Kaestner,
P ropst. O r. u. Physicus. 
E . D ohrn , W . Kaestner,

const. Landschreiber. O r. raod. 
Latz, I .  W ilder,

Zollassistent. deput. B urger.
Hinrichsen,

Zollverw alter.
Hinsch,

Zollassistent.
H. Lafrenz, 

Schiffsrheder."

Auf diese Adresse erfolgte seitens des Konigl. M inisterium s der 
ausw artigen Angelegenheiten folgende A ntw ort:

„N ikolsburg, den 26. J u l i  1866.
Seine M ajestat der Konig hat die Gluckwunsche, welche die unter 

der Adresse vom 9. d. M ts . unterzeichneten Beamten und Eingesessenen 
der Jnsel Fehm arn Jh m  dargebracht, mit Befriedigung entgegen ge
nommen und m ir befohlen, Allerhochst seinen Dank dafur auszusprechen. 
D ie von der Vorsehung so sichtlich gesegnete Entwicklung der Dinge



wird es nunmehr gestalten, die Verhaltnisse der Herzogthumer in  
erwunschter und ihrem W ohl forderlicher Weise zu beseitigen.

v. Bismarck.
An die Unterzeichner der 

Adresse auf der Jnsel Fehm arn, 
zu Hånden des Am tmannes 

S a ra u w * )" .
D ie Fehm araner befreundeten sich mit der nenen Gestaltung der 

D inge bald, und a ls  gar erst im Ja h re  1870 die Sohne der Jnsel mit 
allen deutschen S tam m en hinausziehen durften, um Frankreich, den alten 
Erbfeind deutscher M achtentfaltnng und Grohe, niederznwerfen, konnte 
von einer antipreuhischen Gesinnnng auf Fehm arn nicht mehr die Rede 
sein. S e it  dem 22. Septem ber 1867 gehort die Jnsel zu dem Kreise 
O ldenburg. M anches alte fehmarnsche P riv ileg  ist freilich seitdem 
geopfert worden, und auf manche lieb gewordene kommunale Einrichtung 
hat der Fehm araner jetzt im Interesse des grohen V aterlandes verzichten 
mussen; aber das erhebende Bewusttsein, von nun an einem festgefugten, 
machtigen Ganzen anzugehoren, und nicht mehr der Unbill und Gewalt- 
that eines auherdeutschen Kleinstaates ansgesetzt zu sein, lieh die Jnsu laner 
ihre verloren gegangenen ehrwurdigen Institu tionen  und Gerechtsame 
baldigst vergessen.

Z u r  Zeit des deutsch-franzosischen Krieges (1870/71) sahen die 
Fehm araner die Feinde des V aterlandes in allernachster N ahe; denn 
eine sranzosische Blockade-Flotte zeigte sich in den der Jnsel benachbarten 
Gewassern der Ostsee. D ie Ankunft der franzosischen F lo tte  veranlahte 
die Jnsu laner, zum Schutze ihrer Kuste einen nachtlichen Wachtdienst 
einzurichten, welcher erst am 30. Septem ber 1870 durch den Districts- 
commandeur der fehmarnschen Kustenbewachung, F . S a ra u w , aufgelost 
w u rd e , nachdem die sranzosische F lo tte  in der Ostsee den Befehl 
erhalten hatte, nach Frankreich zuruckzukehren. Gleich nach Ausbruch

*) Conrad Friedrich Karl Theodor Sarauw , ged. 1808, gest. 1873, kam Ende 
Jan u ar 1866 als Amtmann nach Fehmarn und wurde am 1. September 1867 
Amtsrichter in Burg a. F .



des Krieges bildete sich auf Fehm arn ein Verein zur Pflege verwundeter 
und erkrankter K rieger; die M itglieder dieses V ereins wandten sich mit 
einer Aufforderung um Einsendung von Unterstutzungen in Geld und 
N atu ra lien  an die Jn su lan er in S ta d t  und Land und hatten die 
Freude, ihre Bemuhungen mit dem reichsten Erfolge gekront zu sehen.

Schon am 11. August 1870 konnte der Verein auher zahlreichen 
Lebensmitteln und Lazareth-Gegenstanden eine erste R ate an Geld im 
Betrage von 1454 T h lrn . an das Central-Comitee der Vereine des 
rothen Kreuzes in  B erlin  abfuhren ; weitere Sendungen folgten 
spater nach.

E in J a h r  nach der W iederaufrichtung des deutschen Reiches er- 
fullten die Bewohner der Jnsel Fehm arn eine Ehrenpflicht gegenuber 
denjenigen fehmarnschen P a tr io te n , welche fur ihr m annhaftes und 
muthiges Vorgehen bei der Gefangennahme des danischen M arine- 
C apitains v. Dirckink-Holmfeld unter der danischen Gewaltherrschaft 
schwer hatten buhen mussen*). Auf Anregung des F reiherrn  v. Leesen- 
Treben wurde am 9. M a i 1872 auf der B urger Tiefe an derselben 
S te lle , wo einst der danische M arine-C ap ita in  gefangen gen ommen 
wurde, ein Denkmal errichtet, hergestellt aus behauenem Sandstein und 
am Fuhe eingefaht von prachtigen Tropfsteinen. D a s  Denkmal hat auf 
der Vorderseite folgende Jnschrift: „H ier gedenke der Standhaftigkeit
thatkraftiger Fehm araner zur Befreiung der Jnsel von danischer Herr- 
schaft, nebst der Gefangennahme des M arinekapitans, B aro n  Dircking- 
Holmfeld am 15. A pril 1848. Errichtet 1872 durch den B aro n  von 
Leesen-Treben, fruher zu Catharinenhof." Ans der Ruckseite bemerkt 
man die Jahreszahlen  1864— 66 und 1870— 7 1 ; auherdem besindet 
sich auf der Vorderfronte eine danische Kanonenkugel aus dem Ja h re  
1848, welche im August 6. a. von einem danischen Kriegsschiffe nach 
Catharinenhof hinaufgeschossen worden sein soll.

*) Am 12. September 1665 war bereits in der Kirche zu Burg a. F. eine 
Gedenktafel fur die gefallenen Kampfgenossen aus den Jahren 1848/51 eingeweiht 
wordep.

-



D ie Einweihung dieses Denkmals gestaltete sich zu einer groh- 
artigen patriotischen Festlichkeit, wie man eine ahnliche auf Fehm arn 
n u r felten gesehen hat. E tw a 3000  Personen nahmen Theil an dieser 
Feier, bei welcher die Herren B aro n  v. Leesen auf Schloh Treben bei 
Schwetzkau in Posen, R athm ann N icolaus M ildenstein N . S .  und 
Lehrer P .  Ketelsen in B u rg  a. F ., Landm ann C laus Lafrenz aus 
S taberdorf, sowie endlich Lehrer Holzmann aus P u ttgarden  a ls  Fest- 
redner auftraten. Z u r  E rinnerung an die Gefangennahme des danischen 
Officiers hatte v. Leesen eine broncene M edaille pragen lassen, welche 
auf der einen Seite  eine bildliche Darstellung des ganzen V organges 
zeigt, auf der anderen dagegen folgende Jnschrift trag t: „Gefangennahme 
des danischen M arinecapitains B aron  von Dircking-Holmfeld vom B aron  
v. Leesen, A sm us Mackeprang, Joachim  M eislalm , H. Jansen, Lorenz 
B ierw irth , Jo h a n n  Kuhl. Fehm ern, den 15. A pril 1848.*)" —

E in  gewaltiges N aturereignih, das nicht n u r unm ittelbar, sondern 
auch in seinen Folgen eine bedeutende Schadigung, namentlich fur einen 
grohen Theil der Ackerbau treibenden Bevolkerung der Jnsel Fehm arn, 
in sich schloh, w ar die S tu rm flu th  vom 13. November 1872. W ahrend 
der ersten Tage des M o n a ts  November 6 . a. wehte der W ind stets 
aus Westen und ging dann spater nach Norden herum, die Wassermassen 
der Nordsee und des K attegats in die Ostsee treibend. Am 12. Novbr. 
stand der W ind auf O N O .; er schwoll im Lanse des T ages stundlich 
an und ging in der Nacht vom 12. auf den 13. November zu einem 
orkanartigen S tu rm e  uber, der die Wassermassen der Ostsee gegen die 
schleswig-holsteinische Kuste w arf und dadurch eine S tu rm flu th  hervor- 
rief, wie man sie dort seit Menschengedenken nicht gekannt hatle. D as  
Masser stieg in den Gewassern um Fehm arn herum auf etwa 3 na 
uber N ull und behielt fast zwei S tunden  hindurch seinen hochsten S tan d . 
Alle in der Nahe der Kuste liegenden fehmarnschen O rte wurden 
iiberschwemmt; ja, selbst noch einzelne D orfer im Jn n e rn  der Jnsel

*) Vergl. die Schrift: „Erlauterungen zu der Gedenkmunze auf die Ge- 
fangenuahme des danischen Marinekapitans Baron von Dircking-Holmfeld, sowie 
Beschreibung der Einweihung des Denkmals auf der Burger Tissfe u. s. w. 
Gotha. 1872,"



hatten sehr vom Masser zu leiden. D ie Ortschaften Burgtiefe, B urg- 
staaken, W ulfen, S u n d , Lemkenhafen, O hrt, S u lsd o rf, Puttsee, Copen- 
dorf, W allnau, Bojendorf, Westermarkelsdorf, Altentheil, Wenkendorf, 
Puttgarden , Preesen und Todendorf standen ganz oder doch grohtentheils 
unter M asser; in  den Hausern dieser O rte stieg die F lu th  stellenweise 
bis zu 1,25 in  und hoher. Allenthalben auf Fehm arn uberschwemmten 
die Fluthw ellen die auf der Jnsel befindlichen niedrigen Schutzdeiche 
und drangen durch die Niederungen bis ties in das Land hinein.

Fast am schlimmsten hånste das Hochwasser auf der fog. B urger 
T iefe; der dort befindliche Hausercomplex wurde in einen Trum m er- 
haufen verwandelt und spater von allen Einw ohnern verlassen. D a  die 
sammtlichen Hauser daselbst derart zerstort maren, dah sie nicht wieder 
ausgebessert werden konnten, beschlossen die bisherigen Bewohner, sich 
nicht wieder dort anzubauen; n u r ein einziges Hauschen ist von der 
ganzen Ansiedelung ubrig geblieben. Alles Vieh der auf der B urger 
Tiefe wohnhaften Land- und Hausbesitzer kam, m it Ausnahme zweier 
Pferde und eines Schweines, in den F lu then um. D ie Bewohner 
fluchteten auf die Boden ihrer Hauser und erwarteten hier das Schlimmste, 
um so mehr, da ein auf der Tiefe befindliches Lager von Bauholzern 
in 's  Treiben gerathen w ar, und daher die Gefahr bestand, dah die von 
den F lu then umhergeworfenen Balken dieses H olzlagers den ihrer 
unteren M auern  theilweise beraubten Hausern gefahrlich werden konnten.

Auf Burgstaaken erreichte die F lu th  eine Hohe von reichlich 3 na. 
Die B randung w ar dort so siark, dah die Spritzwellen an einzelnen 
S tellen  bis zu den Dachern der W ohnhanser und Speicher emporschlugen. 
N u r unter grohen Anstrengungen gelang es, die Menschen aus den 
am meisten gefahrdeten Hausern zu retten, bei welcher Gelegenheit sich 
die Mannschaft des im Hasen liegenden Kieler Dampfschiffes „S ed an " , 
Capt. Heeckt, in  ruhmlicher Weise auszeichnete. Obgleich ein von 
diesem Dampfschiffe zur R ettung der bedrangten Jnsn laner abgelassenes 
B oot mehrere M ale  kenterte, so liehen doch die braven Seelente nicht 
eher nach, bis sie aus den am meisten gefahrdeten Hausern alle Jnsassen 
mit eigener Lebensgefahr gerettet hatten.



D a s  D orf W ulfen wurde ganz unter Masser gesetzt; die dortigen 
W ohnhauser w aren theilweise unbewohnbar geworden; auch ertrank 
dort einiges Vieh, das nicht rechtzeitig geborgen werden konnte. D er 
S tra n d  und viele Felder des D orfes waren versandet und mit zahl- 
reichen T rum m ern von H ausrath  bedeckt. E s  wird erzahlt, dah ein 
Arbeiter in W ulfen wahrend der F lu th  seinen Schweinestall offnete und 
sein darin  befindliches Schwein mit den M orten: „N u  versok din 
Heil, di to redden, wi mot dat ok" aufforderte, sein Heil in der Flucht 
zu suchen*). S p a te r  fand der Arbeiter sein Schwein bei einem Nachbar 
wieder, wo das geangstigte T hier in einen Backtrog gefluchtet w ar 
und dann den darin  befindlichen B rotteig  verzehrt hatte.

D er traurigste und ergreifendste Act ereignete sich am 
Fehm arnsunde. H ier hatte sich der Lootse Kruse mit seiner F ra u  und 
seinen beiden S ohnen  auf das Dach seines, nu r etwa 100 Schritte vom 
S tran d e  entfernten Hauses gerettet, a ls  dieses anfing zu wanken und 
dann von den W ellen hinweggerissen wurde. E s  w ar unmoglich, den 
Gefahrdeten vom nahen Fahrhause aus R ettung zu bringen; und so 
fand der Lootse Kruse mit seiner F ra u  und seinem jungsten Sohne den 
T od in den F lu then  der Ostsee. N u r sein IZ jahriger altester S o h n  
Fritz Kruse klammerte sich an einen Theil des Dachstuhles und trieb 
mit dem Gebalk desselben in das offene M eer hinaus. D er Knabe sah 
mit eigenen Augen, wie die emporten W ogen den V ater in das nasse 
G rab  hinabzogen; er sah, wie sein B ruder emportauchte und darauf, 
vergeblich nach einem Stucke Holz greifend, fur immer in die Tiefe sank. 
Um sein gebrechliches Fahrzeug zu erleichtern, sah sich der Knabe 
veranlaht, die noch an dem Gebalk haftenden Dachziegel nach und nach 
abzulosen. Einige S tunden  nach der W egspulung des Lootsenhanses 
bemerkte ein im S unde mit seinem Fahrzeuge vor Anker liegender 
Schisfer den Knaben mit seinem sonderbaren F lo h  und gewahrte, wie er, 
mit den Fuhen an dem Gebalk festgeklammert, in seine Hande blies

*) I m  Sulsdorser Schulhause war ein Schwein schwimmend in die Schul- 
stube gelangt und wurde daselbst spater, auf dem Podium des Schulpultes sitzend, 
lebend aufgefunden.



und diese um seine R ippen schlug, um sich W arm e zu verschaffen; es 
w ar aber dem Schiffer bei dem hohen Seegange nicht moglich, dem 
Knaben Rettung zu bringen. H ulflos und verlassen schwamm dieser in 
die Kieler Bucht hinaus. W ie er spater selbst mittheilte, ist er dem 
Kieler Hafen so nahe gekommen, dah er die M asten der dortigen Schiffe 
hat erkennen konnen; dann aber ist er, von einer entgegengesetzten 
S trom ung  erfatzt, von Neuem in die See hinausgefuhrt worden. 
Endlich will er einen weitzen Leuchtthurm —  wahrscheinlich das Leucht- 
feuer auf Fackebjerg bei Guldstav (Langeland) —  gesehen haben, bei 
dessen Anblick wiederum die Hoffnung in ihm rege wurde, Land zu 

> gewinnen. Dieses ist ihm aber dort nicht gelungen. Reichlich 24 S tunden  
—  von M ittwoch V orm ittag bis D onnerstag Nachmittag —  trieb er 
in der schaurigen Oede des M eeres um her, ohne N ahrung und fast 
erstarrt von der Kalte des eisigen Novembertages. Endlich entdeckte ihn 
vor der Kieler Fohrde bei Bulck der C apitain  R . Cabou, F uhrer der 
franzosischen B rigg  „L ocquirei"; dieser menschenfreundliche M an n  lieh 
ein mit vier M atrosen bemanntes B oot aussetzen und brachte ihn an 
B ord  seines Schiffes, wo der ungluckliche Knabe gute Pflege fand. 
C apitain Cabou geleitete den Knaben dann nach Kiel, von wo aus er 
nach einem dreitagigen Aufenthalte nach seiner Heimathinsel zuruckkehrte. 
Die Leichname seiner E ltern  und seines B ruders wurden zu Anfang 
des M o n ats  December (die Leiche der M utte r am 11. Decbr.) in der Nahe 
des zerstorten Lootsenhauses ausgefunden; vie M u tte r hatte noch einige 
Schlussel, ein Portem onnaie und 108 M ark baares Geld in der Tasche.

G roh waren auch die Verluste in den Hafenorten Lemkenhafen 
und O hrt, die beide unm ittelbar an der Ostsee liegen und daher dem 
Andrange der M eeresfluthen besonders ausgesetzt waren. I n  O hrt w ar 
von den 24 W ohnhausern fast kein H ans unbeschadigt geblieben, und 
die alteren Gebaude lagen fast sammtlich in Trum m ern, wahrend der 
Jn h a lt  fortgeschwemmt w ar. Die F lu th  drang von O hrt aus ties in 
die Jnsel hinein, umschloh die D orfer Puttsee, Copendorf und S u lsd o rf 
und gelangte fast bis nach Petersdorf. M ehrere Kuhe, Schafe und 
Schweine fanden in O hrt ihren Tod in den Wellen, und hatten nicht



der dortige Kanfm ann Nolck und der Speicherknecht Heinrich M arquard t 
mit eigener Lebensgefahr die R ettung einiger alterer Personen erm oglicht: es 
maren hochst wahrscheinlich auf O hrt Verluste an Menschenleben zu beklagen 
gewesen. E in M an n  auf O hrt beschloh, wahrend das Masser im 
S teigen begriffen w ar, sein Schwein zu erstechen; er verwundele auch 
das T hier, muhte es aber seinem Schicksale uberlassen, ehe und bevor 
es verblutete. Am anderen Tage snchte er sein H ans wieder auf und 
fand das noch lebende Schwein, wie es sich in ein B ett gelegt hatte.
Jetzt erst kvnnte das T hier vollends getodtet werden.

Ueber die Zerstorungen auf dem Gute W a lln a u , in dem 
entwasserten Copendorfer S ee  belegen, haben w ir uns schon an 
anderer S telle  ausgelassen. H ier ertranken acht Pferde und drei Kuhe,
wahrend der Besitzer, H err Jngen ieur Krohnke, mit seinen Leuten 
auf den Boden einer von Cementmauern eingeschlossenen Scheune fluchtete,
von wo aus er am Nachmittage des 14. November mit einem Boote 
gerettet wurde. D er ganze S tra n d  in der Nahe des F lugger Leucht- 
thurm es, welch letzterem sich die F lu th  auf eine Entfernung von 2 in  
naherte, w ar m it T rum m ern aller A rt ubersaet, die erst nach Ablauf
des M assers geborgen werden konnten.

D ie Bewohner des D orfes Westermarkelsdorf wahnten sich beim
B eginn der S tu rm flu th  sicher, da ihr D orf und die dazu gehorenden 
Landereien durch Deiche vor dem Andrange des M assers geschutzt w aren; 
aber n u r zu bald wurden die niedrigen Deiche von den heransturmenden
Wassermassen unterw uhlt und durchbrochen, obgleich die ganze M ann- 
schaft des D orfes unausgesetzt an der Verstarkung der Deiche arbeitete. 
M orgens um 3 U hr ersolgte der Deichbruch, und in kurzer Z eit waren 
alle niedrig gelegenen Landereien uberschwemmt. A ls das Masser in 
das D orf eindrang, flohen die Bewohner desselben mit ihrem Vieh und einem 
Theil ihrer Håbe nach S ch lagsdorf; nu r drei Fam ilien blieben in ihren 
W ohnungen zuruck und fluchteten auf die Hausboden, wo sie am anderen 
Tage wohlbehalten aufgefunden wurden. E in erst neu angelegter Schutz- 
deich, zu dessen B an  die Dorfschaft 2000  T h lr. beisteuern sollte, w ar, 
nachdem das Masser sich verlaufen hatte, fast spurlos verschwunden.
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Die Ortschaften Altentheil, Wenkendorf und P n ttgarden  hatten 
weniger zu leiden. S e h r  schlimm erging es dem Dorfe Preesen, welches 
ganz uberschwemmt wurde und grohe Verluste an Vieh zu beklagen 
hatte. D a s  Masser ging von Preesen sogar bis nach B annesdorf 
hinauf und gelangte durch die Preesener Niederung selbst bis nach 
Todendorf, die dortigen Bewohner zur Flucht zwingend, welche sie auch 
mit Verlust einer Kuh ausfuhrten. Die Kuste von P n ttgarden  uber 
Preesen, Gahlendors, Catharinenhof nach S taberhuk erlitt durch die 
S tu rm flu th  manche V eranderungen; an anderen O rten der Jnsel wurde 
der ganze Vorstrand fortgerissen, so dah die See in der Folge unm ittelbar 
an die Schutzdeiche herantreten konnte.

Auher den im Vorstehenden erwahnten Schadigungen an Gebauden, 
M obilien , V ieh , Schutzdeichen u. s. w. muh noch des Nachtheils 
E rw ahnung gethan werden, welcher der sehmarnschen Landwirthschaft 
durch die nblen Nachwirkuirgen des Salzw assers und durch die ein- 
getretene Versandung der Aecker zngefugt wurde. D ie Ertragfahigkeit 
des Bodens w ar auf tangere Zeit ganz bedeutend znruckgegangen; ja, 
man schatzte dam als sogar den Schaden, welcher allein der fehmaritschen 
Landwirthschaft aus der S tu rm flu th  erwuchs, auf etwa M illionen 
M ark. Nach der Schrift „D ie S tu rm flu th  vom 13. November 1872 
(Gluckstadt 1873)" sind auf der Jnsel Fehm arn reichlich 4527 d a  vom 
Salzwasser uberschwemmt gewesen, und etwa 56 d a  sind dort entweder 
ganz fortgespnlt oder doch derart mit S a n d  verschuttet worden, dah sie 
nicht wieder unter K ultur genommen werden konnten. Die auf den 
Feldern beflndlichen Viehtranken waren mit Salzwasser angefullt und 
konnten in den ersten M onaten nach der S tu rm flu th  fur die Trankung 
des Viehes nicht benutzt werden; dasselbe w ar mit den B runnen der 
F all. An Vieh hatte die Jnsel Fehm arn folgende Verluste zu ver. 
zeichnen: 10 Pferde, 42 Kuhe, 10 S tarken, 3 Kalber, 108 Schafe, 35 
Schweiue, 12 Ziegen, 110 Huhner, mehrere Enten*) und 6 Bienenstocke.

*) Die Enten befanden sich in einem Stalle in Bojendorf und mutzten er- 
trinken, weil das Masser bis an die Bodendecke des Stalles stieg.



53 Gebaude wurden auf Fehm arn ganzlich zerstort, und 366 andere 
hatten mehr oder minder grohe Befchadigungen erlitten.

Gleich nach der S tu rm flu th  regte es sich allenthalben im deutschen 
V aterlande, um den durch das Hochwasser geschadigten Kustenbewohnern 
der Ostsee Unterstutzung angedeihen zu lassen. Auf der Jnsel Fehm arn 
wurde eine allgemeine Hauscollecte abgehalten, durch welche eine Sum m e 
von 4913  T h lrn . 12 S g r . aufgebracht wurde, die mit den von 
A usw arts  eingegangenen Gaben auf der Jn fe l zur Vertheilung gelangte. 
D ie Gefellfchaft freiwilliger Armenfreunde in Kiel spendete fur die 
Nothleidenden auf Fehm arn 1000 T h lr .;  ferner fandte das Hulfscomitee 
in H am burg 4 0 0 0  T h lr. nach der Jn se l, wahrend dort von dem 
Centralcomitee der P rov inz Schleswig-Holstein 2300  T h lr. eintrafen. 
D ie fehmarnsche S p a r-  und Leihkasse gab 1000 T h lr. I m  Ganzen 
gingen fur die Ueberschwemmten auf Fehm arn bis zum Schlusse des 
J a h re s  1872 genau 13625 T h lr. 8 S g r . ein, welche Sum m e hin- 
reichend w ar, um die am meisten von der F lu th  heimgesuchten Fehm araner 
wirksam zu unterstutzen und ihnen einen Theil ihrer verloren gegangenen 
Håbe zu ersetzen.

A ls eine Consequenz der grohen S tu rm flu th  vom 13. November 
1872 konnen die bis zum Ja h re  1876 ausgefuhrten umfangreichen 
Deichbauten auf Fehm arn angefehen werdeu, welche, mit riesigen Geld- 
opfern hergerichtet, den betreffenden fehmarnfchen Communen empfindliche 
Kosten auferlegten.

D am it schliehen w ir unsere „Chronikartige Beschreibung der Jnsel 
Fehm arn" a b ; sind w ir doch langsi in unserer Darstellung bei einer 
Zeit angelangt, die der jetzt lebenden Generation noch frisch im Ge- 
hachtnih haftet, und deren Schilderung daher dem Leser wenig Interessantes



bietet. W ie die vorstehenden A usfuhrungen darthun, w ar das Geschick 
der Jnsel Fehm arn im Laufe der Jahrhunderte ein sehr w andelbares: 
bald gehorte Fehm arn zu Danemark, bald zu S u d ju tland , bald zu 
Holstein, bis es endlich an den gottorfischen Antheil Schleswig-Holstein's 
und noch spater an das Herzogthum Schlesw ig kam. S e it  einer Reihe 
von Jah ren  w ar die Jnsel Fehm arn mit ihrer kerndeutschen Bevolkerung 
ein Zankapfel zwischen Deutschen und D anen, und ost genug kam es 
vor, dah der friedliche fehmarnsche Landm ann, dessen Hånd gewohnt 
w ar, den P flug  zu fuhren, genothigt wurde, zum Schwerte zu greifen, 
um den gegen die Kusien seines E ilandes heransturmenden danischen 
D ranger in  seine Grenzen zuruckzuweisen. D a s  ist jetzt anders ge- 
worden, seitdem Fehm arn, durch P reuhen  von Danemark srei gemacht, 
einem grosten S taatsganzen , dem deutschen V aterlande, fest eingegliedert 
werden konnte, dessen machtige Herrscher ihre Hande auch schirmend iiber 
diese entlegene Ostseeinsel breiten. V oll Hoffnung und V ertrauen blickt der 
Fehm araner jetzt mit den ubrigen deutschen Stammesgenossen zu seinem 
jugendlichen Landesfursten hinauf, der sein Volk, inneren und austeren 
Feinden zum Trotz, den Aufgaben einer neuen Zeit entgegenfuhren will.
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St. Nicolaus-Kirche in Burg a.
St. Oswald-Gilde 
Strandblock bei Puttgarden 
Stresow, C. F., Propst 
Strukkamp 
Strukkamperort
Slrumpfindustrie auf Fehmarn 
Sulsdorf
Sylt bei Burg a. F.

T.
Tank, Peter 
Teschendorf
Tief (Burger), das neue 
Tile, Petrus 
Todeudorf
Tode, Franenmvrder 
Tode, Johannes, Vicar

U.
Untermann, Scharfrichter

B .
Nadersdors
Venninghausen, H. C., Syndicus 
Vetterschaften 
Vezen 
Vitzdorf 
Vresenkamp

W.
Mappen der Jnsel Fehmarn 
Mappen der Stadt Burg a. F.

I. T heil 
107

II . Theil

106
108

113— 115 59
109
106
102

42 43
24 25 51 149 60

59
76

24 136 137
50 99

65
24  149 
28 125 5 6 135

14 27
24 88 149

49
45

112

149
« 36
>i 26 32 88

11
24  60 148 95

30

72 130 
53  54



Weise, F . W ., Arzt 
r Wenden auf Fehm arn 
- Wenkendorf 
I  W erner, P leb an u s 
 ̂ Westermarkelsdorf 

c v. d. W ettering, I .
 ̂ W ilder, Kammerer 

Wilsnacker W allfahrten 
W itte, P eter, Landvogt 
W ohler, P a u l  

> W ulfen
W ulffen, I . ,  Landvogt 
v. W ulffen, preuhischer M a jo r

N
Im b e rn  oder Umbern 
Im b e rn
Im uzka, Kutluska

,

Z
Zarnetzky, poln. General 
Zeitner, P .  A.
Zerslewe oder Zerstewe, Lieutenant 
Zerstorung der Jnsel Fehm arn 
v. Zglinicki, preutz. M a jo r

I. Theil ^ I I . Theil
64

13
23 65 146 149 139

- 52
24 131 146 110 138
16 94  117 -ii 115

9 8 — 100
22

110
24  149 59 136

131
122

10
12

27

4
111

118 123
72 76

122
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