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AUS DANEMARK.

BORNHOLM UND DIE BORNHOLMER.
i

* i

D* SOREN KIERKEGAARD:

W IDER DIE DÅNISCHE STA A TSK IR C H E; MIT EINEM HINBLICK
t

AUF PR EU SSEN .

V O N

R. Q U EH L ,
KONIGL. PREUSS. GENERAL-KONSUL FUR DIE DÅNISCHE MONARCHIE etc.

MIT DREI ABBILDUNGEN UND EINER KARTE.

BERLIN 1856.

VERLAG DER DECKERSCHEN GEHEIMEN OBER - HOFBUCHDRUCKEREI.
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\

\

VJTeh’ hin, mein Buch, an deiner Stirne prangen 
Drei edle Zeichen, Namen hochverehrt,

Geh’ hin getrost: wirst freundlich du empfangen, 

Verleihen dir die Manner selbst den Werth.
Stets v ie l zu geben, w enig zu verlangen ,

Hat mich ihr Wort und Leben oft gelehrt,

Drum ihre Gute wird dich auch beschåmen,
Wie klein du bist — dich freundlich hinzunehmen.
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V orbemerkungen.

D e r Krieg, welcher Strome edlen Blutes zu Ehren der 
Civilisation vergossen hat, und iiber dem das Herz 
eines der herrlichsten Monarchen gebrochen ist, die 
jemals einen europåischen Tliron geziert haben, — die- 
ser Krieg hat wohl seinen Ursprung zu nicht geringem 
Theile in dem unrichtigen Maasstabe zu suchen, mit dem 
Ru s si and die Kråfte gemessen zu haben scheint, die 
seinem politisch-religiosen Vorwartsdringen entgegen- 
stelien. Man mochte vielleicht in den, durch die Sturme 
der letzten Jahre nur weiter verbreiteten und erhohten 
Sympathien fur die ausgezeichneten personlichen Eigen- 
sehaften des Kaisers N ico laus  eine wirkliche Hin- 
neigung zu den religiosen und politischen Welt-An- 
schauungen dieses Monarchen erblicken. Man uber- 
schatzte vielleicht auch die Tragweite verwandtschaft- 
licher und freundschaftlicher Bezieliungen von Hofen 
in den grossen Fragen der Politik der Kabinette. Man 
wurdigte nicht genug die Bedeutung N a po le ons  III., 
der von Neuem gezeigt hat, wie eine Regierung, welche, 
fest gegen die Pratensionen der Parteien, das Wohl 
und die Ehre einer g an zen, grossen Nation zum Ge- 
setze ihrer Politik nach Aussen und Innen macht, dieser
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Nation nicht allein schwere Opfer an Geld und Men- 
schen, sondern aucli diejenigen an Formen biirgerlicher 
Freiheit auferlegen kann, ohne dadurch die Kraft und 
Sicherheit ilirer Aktion zu beeintråchtigen — Napo- 
leons III., dem es durch die Treue gegen seinen Namen, 
durch die Macht des Napoleonismus und diejenige des 
eigenen Genies, durch die Herrschaft eines kuhlen Ver- 
standes iiber eine tiefe und lebhafte Empfindung, durch 
praktisches Wissen und durch die, in einem bewegten 
Leben gewonnene Kenntniss der Menschen gelungen 
ist, Frankreich in wenigen Jahren den Rang und Ein-
fluss zuriickzugeben, den es mit dem Verfalle derhour-

✓

bonischen Dynasti e verloren, und welchen weder die 
Contrerevolution eines angestammten, aber von frem- 
den Heeren auf den Thron seines Vaterlandes zuriick- 
gefuhrten Monarchen, noch der schwachliche Parla- 
mentarismus des Biirgerkonigs. ihm . wieder gewinnen 
konnten. °) Man unterschåtzte aber. sicherlich nicht 
allein die Lebenskrafte der Tiirkei, die Macht Frahk- 
reichs und Englands, sondern auch die Macht der offént- 
lichen Meinung in der civilisirten Welt und die Bedeu- 
tung des Bandes, das ein lebhafter, geistiger und commer- *)

*) Sehr gunstige Urtheile iiber diesen Monarchen sind freilich 
heute ebenso allgemein, wie sie keine andere Eigenschaft als einige 
Wahrheitsliebe verlangen. Als aber der Yerfasser unmittelbar nach 
dem Staatsstreiclie vom 2. December 1851 den verdammendsten Aus- 
spruchen iiber den „Usurpator” gegeniiber trat, und seinem Systeme 
und Genie ein gunstiges Horoscop stellte, fand er nicht allein auf libe
raler. Seite die lebhafteste Unzufriedenheit und Anfeindung. Jetzt 
haben historische Thatsaclien die damals in der klemen, in demselben 
V'erlage herausgegebenen Schrift: „Die Revision der Verfassung. Zur 
Beurtheilung N a p o l e o n s  u. s. w. Dritte, mit einer preussischen 
Epistel vermehrte Auflage.” ausgesprochenen Ansichten deutlich genug 
gerechtfertigt.
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zieller Verkehr zwischen den Volkern trotz aller Ver- 
scliiedenlieiten des National-Charakter s geknupft hat. 
Man zog vielleicht anch d ip lomat i sche  Personen und 
Berichte allzusehr in die politische Rechnung, ohne zu 
bedenken, dass nur allzuhåufig der Dunstkreis, in wel- 
chem sich- die Diplomaten bewegen, auf ihr Urtheil und 
ihre Thåtigkeit, unter den heutigen Zustånden, einen 
nur allzulåhmenden Einfluss ubt._ Kurz, es hat sich 
von Neuem beståtigt, dass Mangel an Kenntniss und 
Verståndniss ein so schlimmer Feind-fur die Ruhe und' 
den Wohlstand der Volker ist, als es der bose Wille 
nur immer sein kann, — ein Satz, der auf die Bezie- 
hungen der Staaten untereinander dieselbe Richtigkeit 
hat, die ihm ein ernster und scharfer Blick fiir die 
Zustånde ein es Landes oder Ortes oft auch auf die 
Verhåltnisse der verschiedenen Stande untereinander 
einraumen muss. W er dieser Ansicht beitritt, dér wird 
auch jeden Beitrag zur Verbreitung der Kenntniss 
der Verhåltnisse und Zustånde eines Landes fur eine 
gemeinnutzliche Arbeit erachten mussen. Solche Bei- 
tråge in Bezug auf Dån em ark  zu liefern, findet der 
Verfasser dieses Werkes eine Aufforderung in mehr- 
fachen Verhåltnissen. Man kann getrost sagen: Dåne-  
mark gehort trotzdem, dass seine Hauptstadt von 
Ber l in  in einem Tage und von Par i s  und London  
in nicht viel långerer Zeit erreicht werden kann, doch

f

noch zu den im Auslande unbekanntesten Låndern des 
civilisirten Europa’s. Wir wollen hier nicht bei den 
Umstånden verweilen, welche diese Unbekanntschaft 
veranlasst oder ermoglicht haben. Nicht unwahrschein- 
lich aber erscheint es, dass die fruheren Regierungen 
in Dånemark  eben kein Missbehagen uber dieselbe
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empfanden, weil es nur bei ihr und der Indolenz ihrer 
diplomatischen Tråger moglich war, die Fortdauer des 
Sundzolles zu erhalten. Die europåische Welt solite 
glauben, dass dieses schone.und reicbe, von einem 
kråftigen und biedern Volke bewobnte Land eines 
jåbrlichen Beitrages der anderen Staaten Europas be- 
durfe, — um als sélbstståndiger Staat existiren zu 
konnen! Jetzt, wo die koniglich dånische Regierung 
selbst von dem ernsten Willen durchdrungen erscbeint, 
ein Uebereinkommen uber die Beseitigung einer Abgabe 
zu treffen, welche dem dånischen Handel und insonder- 
beit der Entwick elung Copen li agens mehr gescbadet, 
als dem Staate Danemark  geniitzt hat: muss es die- 

- ser Regierung ebenso willkommen sein, wie. es fur den 
patriotischen Dånen immer erwiinscht war, D a n e 
mark und die dånische Nation im Auslande besser als 
bisher gekannt und vielleicht richtiger beurtheilt zu 
sehen. In Bezug auf P re u s s e n  und Deu t sch land  
tritt ein wesentliches Moment hinzu. Die kriegerischen 
Zwistigkeiten, in welche diese Lander durch die schles- 
wig - holsteinische Erhebung mit einander gerathen 
waren, sind nicht ganz ohne Nachklang geblieben.' 
Zwar darf ich es mit Stolz. sagen und alle Dånen,  
die in P r e u s s e n  leben, dessen zum Zeugen nehmen, 
dass in dem preussischen Volke durchaus Nichts von 
einer Animositåt gegen die dånische Nation zu bemer- 
ken ist. Aber wir konnen und wollen nicht leugnen, 
dass es Kreise geben mag, welche die Dånen nach 
schleswig-holsteinischen Schilderungen zu beurtheilen 
ebenso geneigt sind, wie es in D ån em ark  eine nicht 
kleine Zahl von Leuten giebt, welche unter Beifall 
und Vortritt einiger ultra - dånischen Organe gegen
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Alles, was deutsch, insonderlieit preussisch ist, eine 
znweilen in das Komische gehende Erbitterung und 
Abneigung zeigen. Durch sololie Aeusserungen sein
Urtbeil iiber Danemark  bestimmen lassen, wurde

♦

ebenso ungerecht, wie unricbtig sein. Wir hoffen zwar 
nicht auf die Billigung der extremen Parteien, aber auf 
das Einverståndniss der niichternen und klar en Poli
tiker beider Lander, wenn wir es aussprechen, dass 
in einem ehrlichen und freundschaftlichen Einyerneh-

•  i

men zwisclien P r e u s s e n  und den skand inay i schen  
Kouigreichen eine nicht unwesentliche Garantie g eg en 
die Uebermacht des Ostens und Westens und fu r  die 
Erhaltung des Friedens in E u ro p a  gesucht und gefun- 
den werden muss. P r e u s s e n  und Schw e den  haben 
sich tuchtig geschlagen, aber dann gut vertragen, und 
— Gustav  Adolph  gehort zu den in Wahrheit po- 
pulårsten Konigen in D e u t sch land .  Die Sundzoll- 
frage wird, wir hoffen es, in den Beziehungen zwischen 
P r e u s s e n  und D a nem ark  bald gar keine Rolle mehr 
spielen. So bliebe die Nationalitåtsfrage in den Her- 
zogthumern. Wir gedenken nicht, auf diese Frage hier 
nåher einzugehen, aber einige parteilose Bemerkun- 
gen diirften nicht unwillkommen sein.") Sch le sw ig -

*) Dér Verfasser hat Besseres zu thun, als perfide personliche 
Angriffe zu lesen, geschweige zu beantworten, wenn er aber in einem, 
iin vergangenen Jahre erschienenen schlesVvig-holsteinischen Pamphlet 
,, Ein Sttick danisch - deutscher Geschichte u. s. w. ” mit Anfiihrung 
unwahrer Thatsachen, als ein Gegner seiner deutschen Landsleute 
verdachtigt wird, so hat er nur zu bemerken, dass er sich nicht in 
Da ne ma r k  befindet, um Politik, am allerweniggten, um schleswig- 
holsteinische Politik zu machen, und dass es einen ganzlichen Mangel' 
an Urtheilsfåhigkeit zeigt, wenn man von einem diplomatischen oder 
consularischen Vertreter fordert, dass er Pflichten der Artigkeit ver- 
nachlassige, weil ihre Erfullung ihn hier und dort einer falschen Beur- 
theilung aussetzen konnten.



H o l s t e i n e r  konnen mit Recht nur diejenigen genannt
werden, welche die Losreissung S c h l e s w i g - H o l -
s t e ins  von dem S ta a t e  Danemark erstrebten. Diese
sc h le sw ig  - ho l s t e in i s  che Frage ist — von den
europåischen Måchten p r a k t i s c h  gelost worden. Wer
und mit welchem Rechte man sicbi uber die Art der Lo-

. sung beklagen kann, das zu untersuchen, ist nach diesem
fait accompli jetzt eine iiberflussige Arbeit. Sicher frei-
lich ist, dass H o ls te in dem dånischen Gesammtstaat
einverleiben und es zugleich im deutschen Bunde zu
belassen, in Danemark  wie in Hols te in  fur eine
diplomatische Inconsequenz gehalten wird, die auf einen
reellen und dauernden Bestand kaum zu reclmen båtte,

«

aber fiir die, dureb ihre Talente ausgezeicbnete e ider -  
dånische  Partei eine grosse Waffe gegen das ganze 
„Arrangement”- und ein Hauptmotiv ibrer sicb fort- 
dauernd åussernden Abneigung gegen Deutscbland 
werden musste. Eine Union der skandinaviseben Ko- 
nigreiebe — Danemark bis an die E id e r  — Hol 
s tein in einer Personal-Union mit der dånischen Krone: 
beisst das Programm dieser Partei. War es ein Un- 
reebt, wenn die S c h l e s w i g -H o l s t e i n e r  das ganze 
Schleswig vérlangten, weil ein Theil desselben deutsch 
war, so miissten die E id e rd å n e n ,  wenn sie die Ab- 
siebt und Macht båtten, das ganze S ch l e s w ig  zu 
„danisiren”, in ein neues Unrecht verfallen. Aber man 
darf sicb, und am allerwenigsten in Deut scb land ,  
nicht einreden lassen, dass eine Verwirklicbung der 
eiderdånischen Grenzlinie eine Unterdruckung der deut
schen Nationalitåt in Schleswig  mit Nothwendig-  
kei t  herbeifiihren musse, wo hingegen deutsche Spracbe 
und deutsebes Recht in S ch le sw ig  durch den Ge-
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sammtstaat am Besten geschiitzt seien. Ein wahres, mit 
• einer riickhaltlosen Anerkennung des Rechtes der da- 
nischén Nationalitåt sehr wohl zu vereinbarendes In
teresse dér deutschen Grossmåchte an dem Schicksale 
der Deutschen in Sch leswig  wurde sie in ihrem Reclite 
trotz der Eidergrenze ebenso zu scliutzen vermogen* 
wie diese Rechte ohnejenes  Interesse aucb in dem 
,, Gesam’mtstaate” ernstlich gefåhrdet werden konnen. 
Jedenfalls ltann die Nationalitatsfrage in Sch leswig ,  
mit einigem Verstande, guten Willen und Billigkeit von 
beiden Seiten behandelt, zu einem Zerwurfniss mit 
D e u t s c h l a n d  keine Veranlassung geben. Aber die 
Verfassungsfrage in Hols te in?!  Gerade hier ist zu 
befurchten, dass der Kern der Frage mit einer augen- 
blicklichen Gestaltung derselben ein mal leicht verwech- 
selt werden kann. Ho l s t e in ,  eines der von der Natur 
gesegnetsten Lander deutscher Zunge, von einem kraf- 
tigen und treuherzigen Menschenschlage bewohnt, hat 
in seinen burgerlichen EinrichtUngen einen hochst eigen- 
thiimlichen, nicht allein zu D a nem ark ,  von dem es 
eine Provinz sein soli, sondern auch zu den meisten. 
andern deutschen Landern in mannigfachen Gegensatzen 
befindlichen Zustand. Eine solche Masse von ritter- 
schaftlichen Autoritaten, von Vermengungen zwischen 
Verwaltung und Justiz, von Usancen und Observanzen, 
standischer Gliederung und Ausschliesslichkeit: dass 
die Verehrer der „Grundzuge der conservativen Poli
tik” nur nach Hols te in  zu reisen brauchten, um eine

w

Verwirklichung ihres „ christlichen Staates” zu sehen, 
— wird doch auch kein Prediger dort angestellt, der 
nicht, ausser auf die andern Symbole der evangelischen 
Kirche auch noch auf die Konkordienformel und die
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schmalkaldischen Artikel einen Eid leistet. Dass bei 
aller Abneigung der Hols te iné r ,  sich einer dånischen 
Reichsraths-Majoritåt untergeordnet zu sehen, die Fort- 
dauer soleher Zustånde in den Wunschen der Mehrheit 
der holsteinischen Bevolkerung liegen solite, darf eben 
so bezweifelt werden, als wie, dass der im Uebrigen 
durch Bildung und materiellen Besitz hochst respek
table Adel zu einer griindlichen Reform aus eigenem
Antriebe und ruckhaltlos die Hånd bieten wird. Wenn

\

unter diesen Umstånden die dånische Regierung in ein- 
dringlichster Weise auf Reformen hinarbeitet, die sie 
im Interesse dieses Landes fur nothwendig oder wiin- 
schenswerth halt, so kann man ihr billigerweise, wenig- 
stens von unserem Standpunkte aus, hieruber niemals 
einen Vorwurf machen, gleichviel, wie ein augenblick- 
liches Organ der Regierung oder die Beziehungen zu 
demselben beschaifen wårén. Das. ist der eigentliche 
Kern der Sache. Wenn also selbst der Fall einmal 
vorlåge, .dass die holsteinische Ritterscliaft mit aller 
Entschiedenlieit und Beharrlichkeit formel l  unzweifel- 

• hafte Rechte gegen Personen vertheidigte, die nach der 
Behauptung ihrer Gegner, mit Verletzung jenes formellen 
Rechtes nicht die burgerliche Freiheit, sondern den mi
nisteriellen Despotismus in Hols te in  anzubahnen ver- 
suchten, und wenn auch eifrige Gegner der Ritterschaft 
in die Lage kåmen, uber ihre Sympathie fur die Men- 
schen die Abneigung gegen ihre Prinzipien zu ver- 
gessen, so konnte nach unserer Ueberzeugung doch 
hierdurch nie der Wunsch gerechtfertigt werden, rit- 
terschaftliche Rechte in Hols te in  durch eine deutsche 
-Intervention vertheidigt zu sehen. — Die hier selbst 
von wohlwollenden Personen oft aufgestellte Behaup-



tung, dass P r e u s s e n  fur sich den Besitz H o l s t e in s  
erstrebe, zeugt endlich von einer so geringen Kenntniss 
der bestehenden Verhåltnisse, und traut uns P re u s s en  
eine zu grosse Tåuschung iiber unsere eigenen Inter
essen zu, als dass wir bei ihr langer verweilen soilten. 
So vermag ein unbefangenes und besonnenes Urtbeil 
auch in den besonderen Verhåltnissen Ho l s t e in s  und 
gleichviel, wie sicli sein Verbåltniss zum Gesammtstaate 
ordnet, keinen Grund zu erblickén, der ein freundliches 
Einvernehmen P r e u s s e n s  und D a n e m a r k s  ernstlich 
gefåhrden konnte. Ein solches Einvernebmen mag nun 
wesentlich åuf den R e g ie ru n g e n  beruhen, aber wir 
glauben kaum, dass unter den heutigen Verhåltnissen 
Jemand den gewichtigen Einfluss bestreiten wird, den 
Sympathien oder Antipathien, welche Nationen fur oder 
gegen einander empfinden, bierauf uben konnen und 
mussen. Nach unserer Ueberzeugung ist es heute nur 
noch nothwendig, dass die P r e u s s e n  und Dånen  
sich besser kennen lernen, um die bier und dort noch 
herrschenden Antipathien allmåhlig zurucktreten zu 
lassen und in den gemeinschaftlichen Interessen ein 
starkes Band wecliselseitiger Neigung zu linden. Dass 
Stimmungen in dieser Weise sich zu åndern vermogen, 
dafur legt jetzt nicht allein die franzosisch- englische 
Alliance, sondern vielleicht in noch hoherem Grade 
die heutige Ereundschaft zwischen D å n em ark  und 

•Schweden  ein beredtes Zeugniss ab. Denn noch 
liegt die Zeit nicht weit zuriick, wo die bitterste Ab- 
neigung zwischen diesen Nationen bestand, und noch 
heute kann man in den untersten . Volksklassen der 
Dån en und S c h w e d e n  die deutlichsten Spuren je- 
ner Abneigung wahrnehmen.



' , /

Eine besondere Auflorderung, sein Schårflein zu,
dieser Yerståndigung beizutragen, fand der Verfasser
in seiner amtlichen Stellung. Die preussischen Consuln
sind nach dem Consular-Reglement angewiesen„Alles
zu thun und wahrzunehmen, was zur Sicherung und
Forderung der Rechte und Vortheile Preussens uber-
haupt, so wie der preussischen einzelnen Untertlianen
in Absicht des Commerces und der Schifffahrt gereichen
kann ” Niemand kann nun in. Abrede stellen, dass zwar
Vertrauen und Sympathie fur die Menschen nicht hin-
reichen, einen Handel hervorzurufen, und dass das Gegen-
theilBeider selten einen Geschåftsmann veranlassen wird,
ein vortheilhaftes Geschåft zuriickzuweisen, aber dass
diese Dinge gleichwohl fur die Belebung, die Sicherheit
und die Erleichterung des Yerkehrs von sehr wesent-
licher Bedeutung bleiben. Wir waren daher bei den
zahlreichen Differenzen, deren Yermittelung zwischen
preussischen und danischen Unterthanen uns obgelegen
hat, immer von dem Bestreben beseelt, auch den dåni-
schen Betheiligten die Ueberzeugung zu geben, dass
sie es mit einem wohlwollenden und unparteiischen
Beurtheiler zu thun haben, vier .weit entfernt ist, die
Frage des Rechts und der Billigkeit nach der Nationa- »
litåt zu - beurtheilen. Waren wir, auf diese Weise im 
Stande, unseren preussischen Mitunterthanen einige

r

Dienste zu erzeigen, so mussen wir dankbar hinzusetzen,
dass jenes Streben bei den meisten Dånen, mit denen •

• •

wir in derartige Beriihrung gekommen sind, eine ge- * 
nugthuende Anerkennung gefunden hat, und dass wir 
auch fast durchgångig das freundliche Entgegenkommen 
der Behorden zu riihmen haben.

In vollem Einklange mit diesem Streben schien es



uns daher, wenn wir die Stunden unserer Musse ver- 
wendeten, um auch in weiteren Kreisen zur Kenntniss 
D a n e m a r k ’s und des dånischen Volkes beizutragen, 
Die Erreichung dieses Zieles schien an drei Bedingun- 
gen gekniipft. Einmal durften wir uns nicht bloss init 
statistischen Mittheilungen, Abhandlungen iiber burger- 
liche Verhåltnisse und Institutionen begnugen, sondern 
wir mussten den Leser mitten in das Volksleben selbst 
fiihren und keines jener Momente der Vergangenheit 
und Gegenwart unbenutzt lassen, als dessen Produkt 
es erscheint. Sodann durften wir die eigene Kenntniss 
und das eigene Urtheil nicht allein aus Biichern, auch 
nicht allein aus den Urtheilen einer  Gesellschaft, einer 
Berufsklasse oder Partei gewinnen, sondern mussten 
die Dirige und Personen so weit wie moglich durch 
eigene Anschauung und Beobachtung kennen zu lernen 
suchenv— welcher schiefen Beurtheilung ein solches 
Bestreben auch ausgesetzt sein mochte. Endlich kam 
es darauf an, durch die Form der Darstellung sie, wenn 
auch nicht dem grossen Publikum iiberhaupt, so doch 
dem grossen gebildeten Publikum zugånglich zu machen. 
Wir mussten deshalb auch dem unterhaltenden Ele- 
mente sein Recht lassen und dadurch Leser zu gewin
nen suchen, die fur eine, ihnen zu ernst entgegentre- 
tende Lekture keine Neigung haben. .

Inwieweit jene Bedingungen in dem vor li egenden 
ersten Werke iiber D a nem ark  erfiillt sind, dariiber 
wird auch die Aufnahme urtheilen, die ihm zu Theil wird. 
So sehr er bei dem Schaffen seiner literarischen Arbeiten 
jeder Zeit eine gewisse Freude empfindet — dér Ver- 
fasser darf nicht verschweigen, dass er an den vollen- 
deten Arbeiten selbst so viel auszusetzen hat, dass
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kein fremdes Beurtheilen hårter mit ihnen umgehen 
karm.

Die Niitzlichkeit des Unternehmens zu^egeben, 
konnte man uns nun zunåchst den Einwand machen, 
dass unsere Hauptabsicht besser erreicbt worden ware, 
wenn wir mit einéin allgemeinen Werke iiber Dane
mark oder wenigstens mit einer Schilderung See- 
lands  begonnen. Mit der Sammlung der Materialien 
hierzu sind wir seit Langem beschåftigt. Ja, jener Ein
wand mag. sogar an Stårke gewinnen, wenn wir ein- 
råumen, dass wir nur sehr schwer der Versuchung 
éines so reichen und anziehenden Stoffes widerstanden 
haben. Aber eine Erwågung hat uns bestimmt, einem 
anderen Plane zu folgen: Danemark  befindet sich
offenbar in einer Uebergangs - Periode. Institutionen 
und Personen, welche heute noch eine hervorragende 
Rolle spielen, sind vielleiclit schon nach sehr kurzer 
Zeit aufgegeben oder unterliegen einer ganz anderen
Beurtheilung. So haben wir zwar auch bei der Schil-

*
derung Bornho lms  es an einzelnen Mittheilungen iiber 
allgem.eine dånische Verhaltnisse nicht fehlen lassen 
und gedenken in dem nåchsten Abschnitte des Werkes 
damit in noch ausfuhrlicherer Weise fortzufahren. Aber 
Bornho lm war einerseits der unbekannteste aller då- 
nischen Landestheile und hatte anderseits nicht allein 
selbst den anderen dånischen Provinzen gegeniiber so 
viele Besonderheiten, sondern ist auch bei der allge
meinen dånischen Bewegung und ihrem Parteienkampfe 
so wenig betheiligt gewesen, dass es dem Verfasser an- 
gemessén erschien, mit der Schilderung dieses Landes 
sein Werk „Aus Danemark” zu beginnen. Giebt Gottes 
Gnade mir weiter Leben,’ Kraft und Gelegenheit —



findet das vorliegende Werk hier und dort eine ange- 
messene Verbreitung, so werden J i i t l a n d  und die 
J i i ten,  Fi ihnen und die Fuhnen  und endlich See- 
l and  und die S e e l a n d e r  seiner Zeit nachfolgen.

Auch uber einen anderen Vorwurf, dem das Werk
begegnen wird, namlich iiber die Abschweifungen auf
allgemein menschlidie oder specieli preussiscbe Fragen

*

bitten wir um die Erlaubniss, einige Worte hinzuzufu- 
gen. Die Thatsache selbst ist begrundet. Auch ge= 
denken wir nicht, sie durch die Bemerkung zu entkraf- 
ten, dass diese Abschweifungen vielleicht einigermaassen 
den Mangel ersetzen, den unsere Reise an den pikan- 
ten Abentheuern und Historien hat, die von anderen 
Reisebeschreibern entweder wirklich erlebt oder gliick- 
lich erfunden sind. Aber wir hofften nicht allein, dass 
ein solches Aussprechen unseren personlichen und poli= 
tischen Freunden und Gresinnungsgenossen in P r e u s s e n  
nicht unwillkommen wåre, sondern wir wiinschten, da 
das Buch voraussichtlich in viele dånische Hande kommt,

' gerade auch hier den Beweis zu liefern, dass man ein 
„fanatischer Preusse” sein kann , ohne sich um des- 
willen mit den Bestrebungen einer machtigen Partei 
in P re u s s e n  einverstanden zu erklaren oder Alles vor- 
trefflich zu finden, was dort geschieht, und dass mit dem 
Verzichten eines treuen und pflichteifrigen Beamten 
auf eine offentliche Opposition gegen die Regierung 
des Konigs, keinesweges der Verzicht auf die Bildung 
und Aeusserung einer unabhångigen Meinung iiber re
ligiøse und p oli tis che Fragen verbunden zu sein braucht. 
Weit entfernt, sich fur einen wurdigen Repræsentanten 
seiner Nation auszugeben, erklart doch der Verfasser 
ganz ruckhaltlos, dass bei alle dem, was verstandige und



ehrenwerthe Leser in den ausgesprochenen Ansichten 
wahr, kraftig, frisch, lebensvoll und hoffnungsreich fin
den, dem Verfasserdieses Buches kein anderes Ver
di enst bleibt, als den Gedanken und dem Bewusstsein 
seiner Landsleute einen Ausdruck gegeben und dadurch 
versucht zu haben, den tåglichen, gehåssigen' Insi
nuationen der auslåndischen Presse fiber diese „allen 
Sinnes ffir ihre Ehre und Freiheit baare Nation” die 
Spitze abzusprechen. Meine Landsleute sollen nicht 
allein die Dån en, auch uns sollen sie ein wenig besser 
beurtheilen lernen.

• Ffir eine gefållige Bezeichnung thatsåchlicher Irr- 
thfimer wfirde der Verfasser besonders dankbar und 
bestrebt sein, die Verbesserungen bei einer nåchsten 
Auflage dieses Buches oder den Fortsetzungen dessel- 
ben zu Rathe zu ziehen. Ueber die L i t e r a t u r  und 
die ben u t z t en  Quel len finden sich im Anhange die 
erforderlichen Mittheilungen.

Was den zweiten Abschnitt: Dr. Soren Kier-
k e g a a r d  u. s. w. betrifft, so ist der Verfasser damit 
einer Verpflichtung seines Gewissens gefolgt. Ffir ihn 
giebt es, was Religion betrifft, keinen Unterschied. 
zwischen einem preussischen und einem dånischen 
Christen, sondern eine Solidaritåt beider in ihren heilig- 
sten Interessen. Aber die Aufnahme jenes Abschnittes in 
dieses Werk, die Sprache, in welcher es geschrieben, 
mag einen Belag daffir geben, dass es auch auf diesem 
Gebiete dem Verfasser nicht daran liegt, sich an die 
Leidenschaft der Massen, sondern an die Ueberzeugung 
der Gebildeten und an ein ruhiges und besonnenes Ur- 
theil zu wenden. Ffir die offentliche Beurtheilung die
ses Buches mag diese Richtung vielleicht keine glfick-



liche sein, — aber vielleickt werde ich dann in der
stillen Billigung rukiger und wohlwollender Leser eine
Grenugthuung suchen und finden konnen.

So bleibt dem Verfasser nur ubrig, seinem Freunde
und Yerleger fur die ge'schmackvolle Ausstattung des
Werkes zu danken und den Leser um Entschuldigung
wegen der vielen kleinen Versehen zu bitten, die bei

/ *

einem selir unleserlicben Manuscript und der Entfer- 
nung des Verfassers vom Druckorte stehen geblieben 
sind. Eine Bericlitigung einiger sinnentstellenden Irr- 
thiimer und Auslassungen wird der Leser (nach der 
Mittheilung am Schlusse des Anhanges) vor der Lecturet
vorzunehmen freundlichst gebeten; auf die Verbesse-

i
rung anderer Verselien haben wir uns, wenigstens bei 
dieser Auflage, nicht mehr einlassen konnen.

Co penhagen,  im Mårz 1856.
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E s  war am 16. August 1855, Abends 7 Uhr, als ich mit dem
Konigl. Dånischen Post-Dampfschiff S k i r  n e r  den Hafen von Co-
penhagen verliess. Insel A m a g e r , - u n d  spater S e e l a n d ,  lagen
im herrlichsten Abendlichte, aber derW ind wehte frisch aus Nord-
W est und trieb den grossten Theil der circa 100 Passagiere —
Dånische Herren und Damen — bald hinab in die Kajiiten und
Kojen. Nur gegen 20 Personen fanden sich daher um 9 Uhr
zum Abendtisch in dem auf dem Deck befindlichen eleganten
Salon ein, um ziemlich schweigend ihren Thee zu trinken und
die nicht unbedeutenden Portionen Fleisch, Fisch, Kase, Butter
und Brod dazu, die,  trotz der heutigen theuern Zeit, zu ver-'
zehren ein Vorrecht der Unterthanen Sr. Dånischen Majeståt
ist. Auf einem rheinischen Dampfschiff wiirde 'bei gleicher
Gelegenheit vielleicht bald eine lebhafte Unterhaltung begonnen • •
haben und mehr oder weniger bald allgemein geworden sein. 
Ein Fluss macht heiter und gespråchig, das Meer fast immer 
schweigsam und errist, sei e s , dass seine Majeståt und das 
Bewusstsein ihrer Gefahr auf den Menschen unheimlich wirkt, 
sei es jenes „andere korperliche Befinden,” dem bei einiger Be- 
wegung der W ellen selbst Diejenigen nicht entgehen, die das 
Seereisen gewohnt und fur die Seekrankheit unzugånglich 
sind. — Aber in D a n e m a r k  ist man iiberhaupt schweigsamer 

als bei uns. . In - einem gefullten Salon der Kaffeehåuser in



C op e n h a g e n  herrscht'fast immer eine grossere Stille als z. B.
. l-

in den Sitzungssålen unserér Vertretungen, wenn nicht gerade 
eine Pythia oder ein Cicero ihre welterleuchtenden Ausspriiche 
thun. So geht auch auf den Dampfschiffen Einer an dem Andern 
still und scheinbar kalt voriiber und kniipft fast niemals mit 
einein Unbekannten ein Gespråch an. Nichtsdestoweniger kon- 
nen die Dånen, werden sie eininal warm, sehr gespråchig wer- 
den,  wie sie auch nicht allein gegen Freunde und Verwandte 
sehr herzlich, sondern auch gegen ihre Mitbriider freigebig 
und woldthåtig sind. Ueberhaupt ist der Geiz unter ihnen 
eben so wenig håufig, wie die VerschwenduDg im eigentlichen 
Sinne, obschon das materielle Leben in Danemark, nicht allein 
der Wohlhabendsten, auf Fremde den Eindruck einer gewissen  
Verschwendung in Speise und‘ Trank niemals verfehlen mag.

Doch bedenken wir,  es soli nach B o r n h o l m  gehen, das 
24 deutsche Meilen von C o p e n h a g e n  und 12M eilenvon der'  
P o m m e r s c h e n ,  jedoch nur 6 Meilen von der S c h w e d i s c h e n  
Kiiste entfernt. und ausser bei armen Schiffbriichigen doch nicht 
mehr, sondern fast wenigerbekannt ist, als Island und die Faroer. 
W ir haben daher keine Zeit, bei einer Schilderung des Dåni- 
schen Charakters und Lebens im Allgemeinen hier langer zu 
verweilen. Nur einer der Passagiere nothigt uns mit Bezie- 
hftng auf das eben Gesagte noch zu einer Bemerkung. Ein 
starker Mann mit schmutziger W åsche und leichtem unsaubern 
Rocke wird als einer der reichsten Bewohner des Landes B o r n 
h o l m  bezeichnet, aber auch gerade als eine Ausnahme des 
schmutzigsten Geizes. Er nimmt immer nur einen Deckplatz, 
denn selbst die zweite Kajiite ist ihm zu theuer. Und doch 
finden wir ihn auf dem Decke der ersten?! Ein anderer Pas- 
sagier wiirde sicherlich von da verwiesen werden, aber das ist 
die Macht des G eldes, dass man selbst seiner unberechtigten 
und widerlichsten Erscheinung Riicksichten erweist, fur die es 
sonst keinen Grund gabe. Dem reichen Geizhals wird sein 
Laster von der Gesellschaft eher verziehen oder getragen, als



dem Armen sein Ungluck, und doch nennt die Schrift den Geiz 
die W urzel alles Uebels und hat nur fur die Armuth ihre Ver- 

? heissung!
E s ist zehn Uhr. Hinab nach der Unterwelt — in die Koje 

namlich, denn oben ist zwar viel noch zu sehen — der ganze 

Himmel in seiner Sternenpracht — aber die Seeluft ermiidet 
und man sehnt sich nach Ruhe. Eine Koje ist freilich fur 

Viele ein so unertråglicher Gedanke, dass sie selbst Ruhe da 
nicht finden mogen — und doch schlaft sich’s bei nicht allzu 
starkem Schaukeln des Schiffes darin so vortrefflich. Auch 

r  d eineK oje, mein S k i r n e r ,  wiirde heute vortrefflich gewesen  
sein, wenn nicht die Luft in dem Schlafsalon mit 22 Betten so 
bestialisch gewesen wåre. In der Nacht zuvor, auf der stiirmi- 
schen Reise von L i i b e c k  nach C o p e n h a g e n ,  hatte namlich die 
bose Seekrankheit unter den Reisenden erschrecklich gehaust 
und fiir den alten unersattlichen Neptun viel unfreiwillige Opfer 
verlangt. W eder die sorgsamste Reinigung, noch das Oeffnen 

der kleinen Fenster wåhrend des ganzen Tages hatte die Nach-
t

wehen dieser Opfer beseitigen konnen. Aber warum greift 
man nicht in solehen Fallen, insonderheit wenn die Cholera 
mit ihrer zunehmenden Nahe die Gemuther der Menschen mehr 

oder weniger beschåftigt, zu dem einfachen M ittel, die Luft 
durch Råucherung mit Essig u. s. w. zu verbessern? Ich bin 
sicher, dass die umsichtige Verwaltung der K. Dånischen Post- 
Dampfschiffe, einmal hierauf aufmerksam gemacht, auf eine 
Beseitigung des Uebels bald Bedacht nehmen wird. Es ist 
gewiss eher darauf zu rechnen, als dass S c h w e d e n  von dem 
Quarantaine-Unwesen zuruckkommt, das so eben leibhaftig uns 
entgegentritt'). W ir sind Uhr friih gliicklich in dem iibrigens 
geraumigen und hinreichend tiefen Hafen von Ystadt angelangt. *)

*) Und das doch noch, wahrend dieses Buch geschrieben wurde, 
wenigstens vor lå  uf i g durch eine allerhochste Ordre wesentlich 
entfernt ist.
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Beim Einlaufen passiren wir das Kfinigl. Preussische Post-Dampf-
schiff K f i n i g i n  E l i s a b  e t h ,  das in Quarantaine liegen muss,
weil in S t r a l s u n d  ein Fali vorgekommen, den der Schwedische
Consul daselbst fur Cholera zu halten sich veranlasst gesehen

\

hat. Die armen Passagiere sind seit zvvei Tagen, das Ziel 
ihrer Reise vor Augen, auf das Schiff oder eine kleine Land- 
zunge in der Nåhe gebannt. Auch auf dem S k i r n e r  befinden 
sich an 20 Personen, die aus D eu t s c h i a n d  fiber Cholera ver- 
dachtige Stadte kommen und nach Y s t a d t  wollen. Aber 
die Schwedischen Herren und Damen, mit den Gewohnheiten 
ihres Vaterlandes vertraut, haben den W eg fiber das noch un- 
verdachtige Copenhagen gewahlt, dort einen inehrtågigen Aufent- 
halt genommen, resp. nehmen k f i n n e n  und dfirfen nun, mit 
dem Schwedischen Gesundheitspass versehen, sofort an das 
Land gehen. W ir Andern sind alle verdåchtig, denn das Schiff 
ist ja 24 Stunden zuvor in Lfibeck gew esen, und wir haben 
keinen Schwedischen Gesundheitspass. Selbst dem Capitain 
werden seine Papiere nur vermittelst einer langen Stange ab- 
genommen, und weder er noch wir Andern dfirfen' wahrend der 
zwei Stunden, wo das Schiff seine Gfiter ausladet, nicht einmal 
die Brficke betreten. Hfiren wir, wie ein Kfiniglich Schwedischer 
Officier und Gutsbesitzer sich in fliessendem Deutsch fiber die
sen Quarantainepunkt åussert. „Sehen Sie,” sagt er, „diese ganze 
Geschichte liegt an unsern Beamten. Es liegf in ihrem Inter
esse, diese Wirthschaft erhalten zu sehen, die uns doch vor 
der Cholera nicht schfitzt und auf Verkehr und Handel wie 
eine schwere Last ruht, Ueberhaupt unsere Administration ist 
mangelhaft, sehr mangelhaft. Es ist viel zu viel dem Eigen- 
nutze der Beamten preisgegeben. Zum Beispiel, sehen Sie die 
Spielhfille in R a m l f i s a  (einem frfiher von dem S c h w e d i s c h e n  
Adel sehr besuchten Bade auf der Seeland gegenfiber liegen- 
den Kfiste, ein£ Meile von Helsingborg). Der Kfinig hat ihre 
Aufhebung selbst befohlen, der Landeshauptmann wohl zehn 
Mal den Befehl wiederholt und eingescharft. Alles umsonst.



Ein paar Unterbeamte in der Nåhe haben ein Douceur von den 
Bankhaltern, benachrichtigen sie'daher jedesmal, wenn sie kom 
men und eine Visitation halten wollen, und die Sache bleibt 
daher ein Jahr wie alle. Ja das muss ich sagen. Ich komme 
durch P r e u s s e n ,  da weiss man, was Administration ist. W as 
fiir eine Piinktlichkeit und Ordnung!? Dabei sind Ihre Beam- 
ten meistentheils doch sehr zuvorkommend und freundlich. 
W as konnte aus Schweden werden, wenn es in jeder Bezie- 
hung eine solche Administration hatte?! Aber uns fehit es an 
geschickten und zuverlåssigen Beamten, auch in der Gesetzge- 
bung an rechtem Geschick. So das neue Branntweinsteuer- 
Gesetz. W ir bedurften sehr, dass auch durch gesetzliche Be- 

stimmungen dem fibermåssigen Branntweintrinken entgegenge- 
treten wurde; aber dieses G esetz, das durch die hohen Ab- 
gaben eigentlich alle kleineren Brennereien vernichten musste, 
wurde, punktlich ausgefiihrt, einen zu schroffen Uebergang 
machen. Nun ist aber sehr zu fiirchten, dass es eben nicht 
punktlich befolgt und die Brennerei haufig heimlich betrieben
wird, also muss der Nutzen gering sein!” ...........Lassen wir
dahin gestellt sein, was in dem Urtheil des Schwedischen Reise- 
gefåhrten fiber diese Verwaltung richtig ist, und freuen wir 
uns, dass selbst in der heutigen Zeit die Vorzfige unserer V er
waltung von allen Fremden, die nach Preussen kommen, gern
anerkahnt werden, ein Grund vielleicht mehr, sie zu erhalten

•  *

und nicht zu untergraben. — Y s t a d t  bleibt so nahe und doch 
so unerreichbar, aber die prachtig aufgehende S on n e, die 
ihre ersten Strahlen fiber die Stadt wirft, lasst uns ahnen, 
dass der Verlust, sie nicht naher gesehen zu haben, nicht un- 
ertråglich ist. Schlag ffinf geht es weiter. W ir fahren kaum 
eine Stunde und Schweden verschwindet mehr und mehr. Da
gegen heisst es bald: Bornholm in Sicht! In der That zeigt 
sich am Horizonte ein dunkler Landstreifen, und nicht lange, 
so tritt die Insel mitten im Meere immer deutlicher • hervor. 
Man unterscheidet d ie . scheinbar von der Insel getrennte nord-



lichste Spitze H a m m e r e n ,  man .sieht B erge, W ålder, Felder 
und Ortschaften, erwirbt sich durch Hin- uud Herfragen einige 
Auskunft, was dieses und jenes wohl se i, nimmt wenige Hun- 
dert Schritte vom Hafen von R o n n e  noch einen Lootsen an 
Bord, denn das W asser ist selbst in der Nahe des Hafens sehr 
gefåhrlich, und ist — in sehr gliicklicher Fahrt, denn eben zeigt 
die Uhr erst neun — in dem kleinen Hafen, an dem sich ein 
zahlreiches Publikum versammelt hat, gliicklich angelangt.

✓

Kurz zuvor sind auch die Passagiere, die theils aus Furcht vor 
der Seekrankheit, theils in wirklichem Leiden an derselben sich 
in Salons und Kajiiten verkrochen und niedergelegt hatten, 
allmålig wieder erschienen und sehen mit sichtlichem Behagen 
auf den bleichen Gesichtern das Ende der Seefahrt. Man hat 
bekanntlich gegen diese Krankheit, an der tåglich Hundert- 
tausende von Menschen recht jåmmerlich leiden (obschon noch 
Niemand daran gestorben und nach Vieler Meinung dieselbe 
sogar fur die Reiniguug des Magens åusserst wohlthåtig ist, 
was freilich ein Seekranker niemals glaubt), noch kein Univer- 
salmittel gefunden. Unter den hundert verschiedenen Mitteln, 
die versucht und verworfen werden, erscheint es mir immer 
noch am wirksamsten, dass Personen, die zur Seekrankheit 
disponiren, sogleich, wenn das Schiflf eine auch noch so leise 
Bewegung beginnt, eine horizontale Lage, den K opf ja nicht 
zu hoch, einnehmen, in derselben verharren und nur tr'ockene 
S emmel mit Madeira oder Portwein geniessen. Aeusserst lang- 
w eilig, zumal fur långere Fahrten, aber probat! Ein anderes 
Mittel erfordert mehr Kraft. Es ist, bei guter Kost, die fort- 
dauernde Beschåftigung des Gehirnes durch angestrengtes 
Denken, interessante Gespråche — wozu freilich immer zwei 
Leute gehoren — und beim Sitzen das Anlehnen des Ruckens. 
Hat man auf diese W eise erst einige Male die Krankheit iiber- 
wunden, so låsst sie bei spåteren Reisen und selbst bei schlech- 
terem W etter sich nicht mehr blicken, und man kann wåhrend 
des Schaukelns auch gehen, essen und trinken, und was noch-



besser, den Leidenden beistehen. Mogen meine freundlichen 

Leser dieses Mittel gegen die Seekrankheit oft und gliicklich 

anwenden, und die unfreundlichen fur seine Verschmåhung 

nicht allzu hart bestraft werden.
„Willkommen zu Bornholm” — mein lieber W irth , der 

Konigl. PreussischeConsul T h o r  R o n n e  in R o n n e  hat diesem  
herzlichen Gruss die That folgen lassen und thut Alles, was mir 

den Aufenthalt hier interressant und angenehm machen kann. 
Geboren in R o n n e  und mit der ganzen Insel bis auf die klein- 
sten Einzelheiten vertraut, hat er doch auch, zum Unterschied 
von dem bei weitem grosseren Theil seiner Mitbiirger, .andere

ø

Lander gesehen. Seine geschaftliche Thåtigkeit, von der wir 
spater noch sprechen, und sein ehrenhafter Charakter haben 

ihn auf Bornholm zu einem eben so bekannten wie beliebten 
Manne gemacht, und will ich ihn als Typus B o r n h o l m i s c h e r  
Manner nehmen, so darf ich sagen: „Das ist ein korperlich
und geistig kraftiger, biederer Menschenschlag.” Freundliche 
Zimmer in dem grossen, von ihm erbauten und nach Bornhol- 

. mischer Sitte allein bewohnten Hause sind mir zur W ohnung 

angewiesen, und die wackere sorgsame Hausfrau, eine geborne 
Preussin, lasst es dem Gaste an nichts fehlen. Dazu herrscht 
in der ganzen mit Kindern gesegneten Familie jener Geist der 
Eintracht und des Friedens, der den Fremden sich so bald 
heimisch fiihlen lasst. Ja, wohin man auch kommt, in die volk- 

reichsten Stådte und auf die einsamsten stilisten Inseln, es , 
heisst immer: „W ohl dem, dem in seinem Hause wohl bereitet 
ist.” Mag dem gastlichen Hause, in dem ich jetzt diese Zeilen 
schreibe, dieses W ohl noch lange erhalten bleiben, und wie 
heute der sechzigjåhrige Vater aus der Nachbarschaft mit der 
Kraft und Munterkeit eines Dceissigers seinen Sohn besucht 
und seiner sich freut, so moge nach dreissig Jahren .der Sohn 
sich seiner Kinder noch erfreuen konnen.

Es ist nicht meine Absicht, eine vollstandige Beschreibung 
Bornholms zu liefern, obschon ich hotfe, dass diese Blåtter ein

Ti



ziemlich treu.es Bild von der Insel und dem Leben auf ihr ge- 
wåhren w erden, wenn der Leser mir auf den einzelnen W an- 
derungen und Ausfliigen folgen und gestatten w ill, dass ich im 
bunten Durcheinander von dem spreche und bei dem verweile, 

worauf die Aufmerksam&eit gerade gelenkt wird.
W ir benutzen den Freitag Nachmittag zu einem Gang 

durch die Stadt R o n n e .  Sie hatte Platz flir 20,000 Menschen, 
hat aber deren nur 5000 , wie denn die ganze Insel auf 
10^ Quadratmeilen nur circa 28,000 Einwohner zåhlt. Auf 
einem sanften Abhange gelegen, erstreckt die Stadt R o n n e  
sich bis zu dem nur kleinen Hafen, mit dessen Erweiterung 
in einem freilich wieder sehr kleinen und gewiss zu kleinen 
Maasstabe man eben beschåftigt ist. In dem Hafen lagen 
sechs grossere und kleinere Gronlandsfahrer, die in diesem  
Jahre mit leider nur geringem Fange an Seehunden zuriickge- 
kehrt sind. Im Uebrigen bildet die G r o n l a n d s f a h r t  eine 
Haupt-Einnahme fur die Ronner. Die Schiffe gehen im Februar 
aus und kehren im Mai oder Juni zuriick. Sie mussen im

r

nordlichen Eismeer ankommen, wenn die Seehunde auf dem . 
Eise ihre Jungen bekommen. Treffen die Schiffe nun einen 
solehen Platz, gewohnlich die Insel S. J a n  M e y e n ,  auf dem in 
der Regel tausende von Seehunden zusammen sind und einen 
Larm machen, der ganz unerhort sein soli, so wartet man ab,
bis die Jungen zehn Tage alt geworden sind. Dann geht die

*

Mannschaft in die Bdte. Ein „Harpunir” fiihrt das Bøot, ein 
„Springer” ist verpflichtet, zuerst auf das Eis zu springen, die 
andere Mannschaft folgt ihm mit ihren Todtschlågern, nåmlich 
mit Eisen und grossen Någeln beschlagenen Km'ippeln. Die 
alten Seehunde nehmen dann sofort Reissaus, die Jungen wer
den oft zu Tausenden todtgesphlagen, die abgezogenen Feile 
und der abgeschnittene Speck werden mitgenommen, Fleisch 
und Gerippe bleiben liegen. Der Speck kommt auf dem Schiffe 
in Tonnen und wird dann in R o n n e  der Thran ausgekocht; 
die Feile gehen gesalzen nach C o p e n h a g e n .  Ist das Gliick gut,



so kehrt manches Schiflf mit 7 bis 9000 Stiick heirn und die 

Ausfuhr von Thran und Fellen aus R d n n e  hat sich schon in 
einem Jahre auf 80,000 Thaler belaufen.

Einen .anderen Erwerbszweig fur R o n n e  und die Fischer- 
dorfer der ganzen Insel hat eben der Herr Consul R o n n e  seit 
20 Jahren in’s Leben gerufen. Er hat nåmlich ih jedem der 
Fischerdorfer einen Aufkåufer, der vom Beginn des Lachs- 

fanges im October, so lange die Schifffahrt offen ist, allen Lachs 
aufkauft. Er wird sofort nach R o n n e  geschafft, theils frisch, 
theils gesalzen sogleich auf sehr zweckmåssig und zum Schnell- 
segeln eingerichteten Jachten nach S w i n e m i i n d e  geschafft, von 

wo er nach Berlin geht, um theils dort abgesetzt, theils von da 
weiter bis nach W i e n  und P a r i s  versandt zu werden. Eine 
solche Jacht macht die Fahrt o ft zwei und drei Mal in der 
W oche, und in guten Jahren sind wohl 12 bis 16,000 Stiick 
Lachs nach B e r l i n  gesandt worden. Man begreift, w iesehr dieses 

Unternehmen auch die Lage der Fischer verbessert hat, die fruher 
nur auf den Absatz auf B o r n h o l m  und hochstens nach C o p e n - 
h a g e n  angewiesen waren. Freilich ist wie durch das Proviant- 
Bediirfniss der Gronlandsfahrer dasFleisch, so durch diese Unter- 
nehmung der Fisch den Bornholmern selbst theurer geworden, 
und man bezahlt das Pfund Lachs jetzt hier mit 20 Schilling 
(5 Sgr.), wåhrend es sonst nur 4 Schilling (1 S g r .) kostete. 
Das umgesetzte Kapital belauft, sich jahrlich auf 40,000 Thaler.

Auf dem Stapel geht eben ein. Barkschiflf von 200 Lasten 
seiner Vollendung entgegen. Es ist ein trefflich gebautes Schiff 
und der Baumeister S. B. B e c k  hat schon manchen Auftrae:O
von C o p e n h a g e n  erhalten, weil seine Schiffe sehr trichtig sind 
und man in B o r n h  o l m billiger als dort baut. Holz muss man 

hier wie dort aus S c h w e d e n  und P r e u s s e n  beziehen. Dieser 
Schiffsbaumeister ist ebenso, wie die meisten anderen Hand- 
werker in R o n n  e,  Autodidact. Hier giebt es keine Zunfte. Nur 
bei Schneidern und Schuhmachern ist ein Meisterstiick nothig — 
wo. und w i e . man sich die Fåhigkeit hiezu verschafft hat, ist



gleichgiiltig. W er das Geschick und die Mitte! dazu hat, baut 
Schiffe und Hauser. Die letzteren sind fast alle nur einstockig, 
aber sehr hell und freundlich eingerichtet; die wenigsten massiv, 
seit einigen Jahren aber alle mit Ziegeln versehen. .Wenn man 
bedenkt, dass hier die Handwerker selten oder nie auch nur See-

v
land gesehen, so muss man uber ihre Leistungen immer erstaunen, 
obschon die seit vier Jahren in’s Leben getretene D a m p f s c h i f f -  
f a h r t s - V e r b i n d u n g  mit C o p e n h a g e n  auch in dieser Bezie- 
hung bald einen grossen Einfluss fiben wird. Aber sicher bildet 
die insularisehe Einsamkeit manche Fåhigkeit und Vielseitigkeit, 
die auf dem Festlande ungefibt bleibt oder vermisst wird, und 
giebt dem Menschen eine gewisse Selbststandigkeit und Genfig- 
samkeit, die desto seltener vorkommt, je  civilisirter die Verhålt- 
nisse sind, in denen er lebt.

Jedes Haus in B o r n h o l m  wird von einer Familie allein 
bewohnt. Oeffentliche Gebaude giebt es nur: das Amthaus, 
wo der Amtmann (hochste Verwaltungs-Beamte fiber die ganze 
Insel) wohnt und sein Geschåftslocal hat, das Amtsverwalter- 
haus (Behorde ffir die Steuer), das Rathhaus mit dem Gefång- 
niss, das glficklicherweise nurselten einen Bewohner hat. Von 
Diebstahl und anderen Verbrechen hort man hier Nichts. Die 
Hauser und Stuben sind unverschlossen, die meisten Hausthfiren 
stehen auf. Auch Civilprozesse, die in erster Instanz'in Ronne 
oder N exo , sodann aber in Copenhagen verhandelt werden, 
werden selten geffihrt und ernåhren auf der ganzen Insel keinen 
einzigen Advokaten. Hier giebt es deren Einige, aber sie haben 
alle ein Nebengeschåft; so ist der Haupt - Advokat in Ronne 
zugleich Buch- und Papierhåndler, Auditeur bei der Miliz, 
Verkaufer von Karten und Stempelpapier. Ein Notarius pu
blicus besorgt die Handlungen der freiwilligen Gerichtsbarkeit. 
R o n n e  ist auch der Sitz des P r o b s t e s  (Superintendenten) ffir 
die ganze Insel, der zugleich Hauptprediger der einzigen, ffir die 
Stadt viel zu kleinen, aber freundlichen Kirche ist. Auf der 
Insel selbst befinden sich im Ganzen siebzehn Kirchen, von



denen indess ofters zwei Kirchen nur einen Geistlichen haben, 
der Fruh in der einen und Nachmittags in der anderen Gottes- 
dienst halt. Ausser Ronne und den funf sogenannten Stådten 
N e x o ,  S v a n i k e ,  A l l i n g ,  H a s l e ,  S an d v i g ,  giebt es iiber- 
haupt keine Dorfer in unserem Sinne, sondern die Bauerhofe lie
gen zerstreut, von ihrenFeldern undBiischen umgeben, was nieht 
allein fur den Ackerbau viel vortheilhafter ist, sondern auch 
einen hochst malerischen Anblick gewåhrt. Der S a n n e m a n n  —  

• Schulze — macht nach der Kirche, die in der Regel in der 
Mitte ihres Bezirks liegt, den Leuten bekannt, was ihnen zu 
wissen Noth thut. Die Schulen liegen in der Nåhe der Kirchen, 
sollen. aber • bei schlechter Jahreszeit und den weiten Ent- 
fernungen ziemlich diirftig besucht sein. In Ronne selbst ist 
ausser der Volksschule und den Privat-Mådchenschulen eine

V

lateinische Schule, die bis zur hochsten Klasse eines Dånischen
Gymnasiums bildet, in der aber Deutsch, Franzosisch und

*

Englisch, so wie Naturwissens.chaft so eifrig betrieben werden, 
dass sie zugleich eine Realschule ersetzt.

Doch wir verlassen fur jetzt Ronne, zumal bei der Besich- 
tigung der Insel nach dem Plane des freundlichen W irthes jeder  
Abend uns dorthin zuruckfiihren soli, und wir daher in Ronne 
selbst und seiner nachsten Umgebung noch ofter verweilen  
werden.

Nach demselben Plane soli ich den minder interessanten 
und malerischen Theil der Insel zuerst sehen. W ir fahren in 
der Frtihe des nachsten Morgens — zunåchst iiber sehr schlech- 
tes Pflaster aber bei sehr schonem Sonnenschein — in ostlicher 
Richtung aus der Stadt auf dem W ege nach N e x o .  Rechts und 
links zuweilen sehr schone Roggen- und Gerstenfelder, deren' 
schoner Ertrag lebhaft wiinschen låsst, dass recht bald hin- 
reichende Arbeitskraft und Kapital auch andere weite Strecken, 
auf denen noch grosse Steine einen besseren Verbrauch er-
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warten, urbar machen mogen. Der Boden ist zwar leicht und 

mit dem Seelåndischen nicht zu vergleichen, liefert aber unter 
einigermassen guter Cultur vortreffliehe Resultate. Man beginnt 
hie und da das Hauen des Roggens oder vollendet die Heu- 
ernte. Das zuweilen einzeln, zuweilen in kleinen Heerden 
weidende Vieh . zeigt auch einen grossen Abstand gegen das 
Seelåndische. Das Rindvieh ist klein und mager, die Schweine 
von alter Polnischer Rage; auch die Pferde sind bei weitem 
kleiner als. die in Seeland gebråuchlichen, aber sehr lebhaft 
und flink. Die Schafe sind klein aber wollreich. Das Ganze 
wfirde in diesem Theile der Insel mehr den Eindruck einer 
Schwedischen als Danischen Gegend machen, wenn nicht die 
stattlichen Bauerhofe von einer viel grosseren Wohlhabenheit 
zeugten, als sie bei den S e h o n i s c h e n  Bauern zu finden. In 
A a r k i r k e b y  (Bachkirchendorf) — einer sehr kleinen Ortschaft 
zwei Meilen von Ron' ne  und circa 300 Fuss fiber dem Meeres- 
spiegel gelegen — machen wir zuerst Halt, um die alte Kirche 
zu sehen. Ein dort wohnhafter Major und Chef der Jager der 
Bornholmer Miliz — der wir spater die schuldige Aufmerk- 
samkeit nicht versagen wollen — der zugleich Gemeinde- und 
Kirchenvorstand ist, ein rustiger Sechziger, der sich Taback, 

. Branntwein und W ein vortrefflich schmecken låsst. und in 
seiner Blouse ein freundliches Willkommeri bietet, wird unser 
Fiihrer. Die Aakirche, als die grosste und schonste auf Born
holm geriihmt, ist im vierzehnten Jahrhundert nach dem Muster 
der Domkirche in Lund ganz aus schwarzem Marmor gebaut, 
der in der Nahe der kleinen Ortschaft gebroehen wird, aber 
nicht sonderlich schon ist. Ein grosser Pfeiler geht, nicht. eben 
zur Zierde, mitten durch den grossten Theil des Kirchenschiffes, 
aber die. immer noch ziemlich érhaltenen Frescogemalde an ihm 
sind ungewohnlich geschmackvoll. Eben so stellt die vierhun- 
dertjåhrige Kanzel in ausgezeichneten Schnitzereien die Haupt- 
momente dér Lebens- und Leidensgeschichte des Herrn dar,

i



und auch die jungst ausgefiihrte Restauration des Altars hat 
das schone Schnitzwerk an ihm zu schonen gewusst. Von 
katholisch'en Zeiten her war einé von den alten Chroniken so- 
wohl wegen- der kunstvollen Arbeit als der reichen Vergolduiig 
sehr gepriesene aus Holz geschnittene Figur, S t. J o h a n n e s ,  
darin aufgestellt. Aber im Spåtherbste des Jahres 1706 stran- 
dete ein Fahrzeug, das 500 gefangene P o l e n ,  K o s a k e n  und 
K a l m i i c k e n  von P o m m e r n  nach S ch we d en  fuhren soilte, auf 
der zum Kirchensprengel gehorigen Kiiste. Die gerettete Mann- 
schaft eilte in die Kirche und betete den vergoldeten S t. J o -  
h a n n e s  mit soleher Andacht an, dass der lutherische Pastor 
ein Aei’gerniss nahm und das, Bild wegzunehmen und einzu- 
graben befahl. Die Gefangenen wurden im W inter auf Born
holm verpflegt, aber im Friihjahr auf des Dånen-Konigs Befehl 
an Schweden ausgeliefert. Indessen hatten, wie eine zuverlås- 
sige Chronik erzåhlt, doch eine Anzahl P o l n i s c h e r  Officiere 

Gelegenheit gefunden, sich auf der Insel zu verbergen, bis die. 
Gefangenén-Expedition voriiber war. Sie wussten mit grossen, 
durch die Uebergabe von Anweisungen auf D a n z i g e r  Hauser. 
besiegelten Versprechungen Kaufleute in N  e x o zu bewegen, sie 
nach Danzig iiberzufahren. Die Schiffe langten auch gliicklich 
in Danzig an, aber die Anweisungen erwiesen sich såmmtlich 
als falsch, und die guten N  e x  o er sahen sich fiir ihre grosse 

Gastfreundschaft und das kostbare Unternehmen mit bitterem 
Hohne belohnt, sollen aber darum doch nicht aufgehort haben 
sehr gastfrei zu sein.

Von Aarkirkeby ging es noch ostlich bis zur B o d i l s k i r c h e ,
dann siidlich durch Berg und Thal nach dem Schifferdorf S n o -
g e b a e c k  (Schlangenbåchlein) — einer verhangnissvollen Stelle
der O s t k i i s t e ;  denn hier, stranden die meisten Schiffe. Eine

*

Sandbank erstreckt sich fast eine Meile hinaus in die See und 
gefåhrliche Grunde und Klippen sind an der ganzen Kiiste. 
Seit 1854 ist daher auch in Snogebaek ein neuer Rettungs-Apparat
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aufgestellt*). Er besteht zunåcbt in einem nach Englischem  
Muster gebauten grossen Boote, das weder kantern noch unter- 
gehen kann und nur 6 Zoll im W asser geht. Ein grosser 
Korkrand umgiebt den Bord; an den Seiten sind leere Kasten 

.von Zink. Ventile sorgen fur das Ablaufen des W assers. Ist 
irgend eine menschliche Moglichkeit dazu vorhanden, so be- 
steigen 6 bis 8 muthige Schiffer das Boot im furchtbarsten 
Sturm, um der Mannschaft eines Schiffes zu Hiilfe zu eilen. 
Sie erhalten korkene Gurte um den Leib, die mit starken Sei- 
len am Boote befestigt sind, so dass die Schiffer nicht verloren 
gehen, wenn eine heftige See sie heraus schleudert. Dasselbe 
steht bestandig in einem besonders dazu erbauten Hause auf 
einem langen W agen, um mit 4 bis 6 Pferden schnell an den 

Theil der Ostkiiste gefiihrt werden zu konnen, wo Hulfe Noth 
thut. Aber oft ist Sturm und See so furchtbar, dass auch mit 
diesem Boote einem gestrandeten Schiffe nicht beizukommen'. 
Es wird dann ein anderer Versuch m oglich, sobald nur tlas 
Schiff nicht weiter als 1000 Schritt vom Lande ist. Man 
schiesst nåmlich aus einem Kasten eine Rakete nach dem 
Schiffe, an tieren Ende eine nur %zol\ige aber sehr starke 
Schnur befestigt ist. An das Ende dieser Schnur wird ein 
starkes Tau geknupft, und kommt nur die Rakete glucklich 
im Schiffe an, so wird das Tau nachgezogen, auf dem Schiffe 
und am Lande festgemacht und dann ein sogenannter Rettungs- 
stuhl vermittelst eines Ringes nach dem Schiffe, von da nach 
dem Lande gezogen, und dieses Manover so oft wiederholt,
als noch Menschen am Bord sind, wenn das Schiff nicht friiher \' /
in^Triimmer geht. Am U fer• befinden sich sowohl H åuser*' 
zur Aufnahme von Schiffbruchigen, als ein Packhaus zur Auf- 
bewahrung der geborgenen Guter und tragen, ein trauriger 
Schmuck, fiir sie ein Ehrenzeichen, die Schilder von den ge-

$

*) Ein åhnlicher befindet sich seit dieser Zeit auch auf der j i iti-  
schen Westkiiste.



retteten Schiffen. Sicherlich sind diese Veranstaltungen mit 
Dank anzuerkennen, aber wir hoffen, dass die Koniglieh Danische 
Regierung sich noch zu einer Maassregel entschliessen wird, 
welch’e vielen Strandungen dort vorbeugen kann — namlich 
die Errichtung eines oder zweier Feuer auf D u e -  O d d e n  (Tau- 
ben-Landzunge), der siidostlichsten Spitze der Insel. Die 
Schiffer pflegen namlich die \ \  Meilen nordlich von S n o g e -  
b a e c k  gelegene und von der Aachen Kiiste noch e i n e  M e i l e  
entfernte H e l v e d e s - B a k k e  (Hollenhohe) als Land zu peilen, 
hiernach am Tage ihren Cours zu nehmen und dann des Nachts 

auf die langen Sandbanke zu gerathen, die hier weit hinaus in 
das Meer reichen.

Doch ehe wir den W eg nach N e x o  an der Kiiste fort- 
setzen, werfen wir noch einen Blick nach W esten , wo sich 

etwas siidlich von der P a u l s k i r c h e  der stattliche R i s p e  b j e r g  
(Riesenberg) erhebt. Der W agen fåhrt langsam den tiefsandi- 
gen W eg. Die Sonne sticht gewaltig von oben und blendet 
von unten, dem feinen hellen Sande, aber ich verliere doch 
kein W ort von der nachfolgenden erbaulichen Sage, die sich 
an den Rispebjerg kniipft. ■

Dass ein Riesenberg, der als Berg eben nicht sehr riesig 
ist, friiher von Riesen und Kampen bewohnt war, ist leicht zu 
glauben. Einer derselben hiess B o n a v e d e ,  eigentlich B o n -  
d e v e d d e .  Sein Name und seine Geburt stehen in nahem Zu- 

' sammenhange. Sein Vater war ein B o n d e  — Bauer — seine 
Mutter eine Meerfrau — V a e t t e .  Der Bauer ging einstmals 
am Strande und uberraschte auf einem kleinen Sandhiigel ein 
Meerfråulein. Sie fand ihn sch5n und er sie liebenswiirdig. 
In einem Jahre — sagte sie beim Scheiden — komme wieder 
hierher, Du wirst hier einen Sohn finden, der die Berggeister 
und Zauberer aus Deiner Nahe vertreiben soli. Das Meerweib



verschwand hierauf sogleich, das Jahr erst nach 365 Tagen. 
Aber der Bauer hatte den Jahrestag nicht vergessen und rich- 
tig , er fand an derselben Stelle des Ufers einen kleinen Kna- 
ben, den er mit sich nahm, auffutterte und zu Ehren seiner
Abstammung Bondevedde nannte. Der Junge wuchs auf,

«

wurde gross und flink, wie ein gewohnliches Menschenkind. 
Nur hatte er eine Eigenschaft, die sich andere Menschenkinder 
vergeblich zu wiinschen pflegen. Er war „Synsk ,” d. h. er 
konnte sehen, was Andere nicht sehen konnten — nicht etwa 
nur um die Ecke oder durch ein Brett, sondern auch in das 

hinere der B erge, in die Tiefen des W assers, in die Nåhen 
und Fernen der Luft. Hatte dieser Herr Bondevedde in un- 
serer industriellen Zeit gelebt, er hatte vielleicht nichts Eiligeres 
und Besseres zu thun gehabt, als sich selbst sehen zu lassen. 
Aber Bondevedde liess das bleiben, bekam beim Tode seines 
Vaters den Bauernhof, lebte darauf wie ein anderer Mensch, 
n'ahm auch ein W eib und dieses ward guter Hoffnung. Bon* 
devedde hatte schon lange bemerkt, dass in dem westlichen 

Theile der Kreuzhohe, die er bewohnte,* Berggeister ihre W oh- 
nung aufgeschlagen hatten, sogenannte P u s l i n g e ,  d.h. Kobolde, 
die sich, nach dem auch jetzt noch vorhandenen Glauben vie
ler Bornholmer, dårin gefallen, den Menschen nicht allein aller- 
lei Schabernack zu spielen, sondern ihnen auch ernstlich zu 
Leibe gehen, Kinder vertauschen und Krankheit in das Haus, 
Misserndte auf das Feid bringen. Zu der Zeit nun, da Ma
dame Bondevedde ein Kindlein erwartete, sah ihr Gemahl 
beim Voriibergehen, wie die Puslinge im Berge ein Stiick 
Holz behauten und einer derselben bei jedem Schlage ausrief: 
„Hau zu, hau zu — bald ist es Bondeveddens Hustru (Haus-i
frau).” Als nun die letztere im Wochenbette lag und mehrere 
W eiber bei ihr waren, die natiirlich nicht „Synsk” waren und 
vielleicht auch so viel zu klatschen hatten, dass sie gar.nicht 
Sahen, was um sie herum vorging, kamen die Berggeister mit 
ihr em Holzbilde, nahmen das W eib aus dem Bette und legten

i



ihr Bild hinein, als wenn es Madame Bondevedde wåre. Die 
Letztere aber reichten sie aus dem Fenster den andern Gei- 
stern zu , die sich zur Empfangnahme unter demselben aufge- 
stellt hatten. Aber der lange Bondevedde hatte sich auch ein- 
gefunden, nahm seine Ehehalfte den Geistern iiber dem K opf 

hinweg und verwahrte sie sorgfåltig. Die W eiber oben hatten 
von alle dem keine Ahnung. Dann liess er seinen Backofen  
h e i z e n , g i n g  hinauf nach seiner Frauen Bett und nahm das 

Holzbild heraus. In den* Ofen mit Dir — rief er. Flugs be- 
gannen die W eiber entsetzlich zu heulen, denn sie glaubten, 
Bondevedde hatte seinen Verstand verloren und wollte seine 
eigene Frau verbrennen. Aber dieser liess sich nicht storen 

und irren, ■ und bald • knisterte und v krachte das Holzbild im 
Ofen. Nachher holte er seine wirkliche Frau aus dem Ver- 
stecke hervor, zeigte sie den noch immer schreienden W eibern  

und erklarte ihnen A lles, was vorgegangen. D iese ■ sperrten 
Nasen und Måuler auf, schlugen drei mal drei Kreuze und — 
klatschten dann weiter.

Ein ander Mal horte Bondevedde im Vorbeigehen die 
Berggeister sagen: „ Heute Morgen will Bondeveddens

r\

W eib brauen, da wollen wir hin und das Bier ihr weg-
nehmen.” ’)

Da will ich doch auch dabei sein , dachte Bondevedde, 
ging zu Hause, liess rasch seinen Braukessel mit W asser fiillen 

und es so heiss machen, wie es nur moglich war. „W enn ich 
mit W asser schlage” — sagte er dann zu den Knechten — „so  
schlagt Ihr tuchtig mit Holzstangen,” Als nun die Geister kamen 

mit einem N apf und einer Eisenstange, um das Bier zu holen, 
schiittete Bondevedde heisses W asser iiber sie; die Knechte, 
obschon sie natiirlich nichts sahen, priigelten mit ihren Stangen 
morderlich darein und verjagten so die Puslinge vom N apf 

und der Eisenstange. Letztere muss iibrigens darauf auch ge- 
wohnlichen Augen sichtbar und gewohnlichen Hånden greifbar. 
geworden sein, denn Bondevedde schenkte sie der Paulskirche
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und die Angeln, in denen die Kirchthiir noch heute hångt, 
sollen aus ihr geschmiedet sein.

Aber Pack schlågt, Pack vertrågt sich. So verschmåhte 
es Bondevedde nicht, als er einmal des Nachts voruber ritt, 
und die Puslinge tanzen und zechen sah, einen Trunk von 
ihnen anzunehmen. Sie dachten ihn' trunken zu machen; aber 
Bondevedde war kliiger. Als der kreisende Becher ein Mal 
wieder zu ihm karn, schwang er sich rasch auf’s Pferd — das 
Hånt und Haare verlor, wo der Becher es beriihrte — eilte 
spornstreichs heim , aber schenkte darauf als guter Christ die
ses Gefåss der Peterskirche, wo es zu katholischen Zeiten als 
W eihrauchkessel benutzt und heute noch aufbewahrt sein soli. 
Bondevedde lebte hierauf noch lange, aber endlich starb er 
doeh auch und hinterliess seinen Kindern und Nachkoinmen 
nur seinen Hof, aber nicht die Gabe, durch Bretter und Berge 
zu sehen.

Wåhrend dieser Erzahlung sind wir an einen kleinen 
s u s  s e n  See gekommen, der dicht bei N e x o ,  vielleicht zwei- 
hundert Schritte vom Meere liegt. N exo selbst hat nur 300 
Håuser, fast alle einstockig, aber hell und freundlich gebaut 
und in den Fenstern kleine, aber glånzende Spiegelscheiben. 
Gegen 800 Einwohner nahren sich hauptsåchlich vom Acker- 
bau, Fischfange und einigem Handel. Auf der Schiffswerft 
steht eben ein Schooner auf dem Stapel, und seine leichte 
Formen lassen vermuthen, dass der Meister gewiss viel inehr 
und grossere Schiffe zu bauen haben wiirde, wenn nicht der 
Hafen en miniature an seinem mit Sandbanken umgiirteten 
Eingange nur 6 bis 7 Fuss W asser hatte, und daher grossere 
Schiffe, selbst leer, ihn kaum passiren konnten. Ueberhaupt 
mochte ich zur Venneidung von Missverstandnissen schon hier 
ein fur alle Mal bemerken, dass grossere-Schiffe nur in dem . 
Hafen von Ronne, der 18 Fuss W asser hat, eine Zuflucht
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finden konnen, und wo sonst von Håfen gesprochen wird, dar- 
unter nur Zufluchtsstatten fur Jachten von hochstens 10 Lasten 
und die kleineren Fahrzeuge zu verstehen sind. W ie wir. dem 

Bollwerk entlang gehen, treffen wir eben auf eine solche Jacht, 
die, von K o n i g s b e r g  koinmend und mit Hanf beladen, hier 
Nothhafen gesucht, nicht vor Sturm oder Havarie — sondern 
vor den W iirgengel C h o l e r a .  Der einzige Matrose am Bord 

ist krank an das Land gebracht. Die Frau des Schiffers, mit 
dem wir sprechen, liegt krank in der Kajiite. Das kleine drei- 
jåhrige K ind, das die Eltern auf ihren Meeresfahrten begleitet, 
klettert und spielt unbesorgt auf dem Decke umher, so sicher, 
wie in einer Kinderstube, obschon eine Mutter aus dem deut- 
schen Binnenlande laut aufschreien oder ohnmåchtig werden 

wiirde, wenn siejetzt gar såhe, wie die Kleine ihre Promenade 
auch auf das scbmale Brett ausdebnt, das vom Schiffe nach 
dem Lande gelegt ist. Uebrigens zeigen die N exoer und die 
Bornholmer noch heute den furchtlosen Gelst, von dem mein ver-: 
ehrter Freund E s c h r i c h t  (siehe spater) so treffende Ziige er- 
zahlt, auch der Cholera gegeniiber. Sie haben keinem Kranken 
gastliche Aufnahme versagt und sind auch dafiir belohnt wordenj 
denn die Cholera, nur einzelne Falle abgerechnet, ist nie auf 
Bornholm gewesen. Von den Einwohnern N exo’s selbst war 
bisher nur einmal eine Frau gestorben, welche die W åsche 
eines an der Cholera verstorbenen fremden Matrosen gewa- 
schen hatte-

Die Kirche ist klein , aber freundlich, das Rathhaus be-. 
scheiden, aber der sogenannte Gasthof oder K rug, in den wir 
jetzt zuriickkehren, sehr propre und einladend. Hat man be-. 
reits sieben Stunden im offenen W agen oder auf seinén werthen 
Beinen nichts Anderes als freie Luft, Sonne und Staub ge-, 
nossen, so regt sich das menschlich-thierische Gefiihl, das man 
Hunger nennt. Mein Begleiter hatte mich vorher darauf vor- 
hereitet, auf warmes Mittagsessen sow.ohl heute als die kiinf- 
tigen Tage bei Ausfliigen verzichten zu m ussen, aber trostend
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hinzugefiigt, dass er im W agen kalte Kiiche und W ein håbe, 
um uns dabei nieht abmagern zu lassen. Indessen, die Nach- 

,richt, dass ein „Wirth aus Copenhagen” sich in Nexo nieder- 
gelassen und die Erscheinung des stattlichen Mannes, als wir 
zuerst vor dem Hause hielten und ausstiegen, hatte meinen 
lieben Begleiter doch zu der Frage bestimmt: ob wir vielleicht 
ein Mittagsessen bekommen konnten. Ein geborener Born
holmer wiirde sich - erst viber die Frage gewundert und dann 
sie einfach verneint oder eine bejahende Antwort wenigstens 
auf kalte Kliche beschrankt haben. Nicht so unser Herr Wirth. 
Erst Gardist, dann Lakai bei einem hohen Herrn, endlich 
Kaffeewirtlv in Copenhagen gewesen — wo er seine ebenfalls 
sehr riesige Gattin bei einem Besuche, den sie vom Lande Born
holm der Residenz machte, kennen gelernt — hatte er.W elt- 
bildung genug erhalten, um ein schnelles „Ja wohl” zu sagen 
und nur eine Stunde Zeit sich zu erbitten, um „das Diner” 
herzustellen. > . ■

. D iese Frist war verflossen. W ir fanden in einer grossen 
freundlichen Stube wirklich einen ‘Tisch gedeckt. Eine Flasche 

W ein wurde aus dem W agen geholt und aufgepflanzt. W ir  
sind zum Einhauen bereit. Da erscheint der W irth, zwar noch 
ohne dampfende Schiissel, aber mit der sehr freundlichen 
Frage: ob uns zuerst Huhn in Karri oder die Suppe gefå l
lig s ei.

W enn meine Leser wiissten, dass Huhn in Kar ri mit 
-dem hierzu immer selbstverståndlich-gehorigen R eis, zu den 
vorzuglichsten Dånischen Nationalgerichten gehort, so wiirden 
sie den erfreulichen Eindruck begreifen, den diese Frage 
machte, — wenn sie aber ferner hdren, dass man in der Briihe

i

des Huhnes oder Fleisches eben jenes ostindische Gewiirz auf- 
lost, das dem Gerichte seinen Namen giebt, und iibrigens sehr 
selten Suppe dazu, aber jedenfalls immer vorher isst, — so 
begreifen sie auch, dass jener Eindruck etwas geschmålert,



gegen die Suppe 'einiges Misstrauen hervorgerufen und nach 

einem B lickw echsel' zwischen uns, der W irth ersucht wurde, 
den Karri zu bringen. Und wirkliclr erscheint eine Schussel, 
in der in griinlicher Sauce ein grosses halbes Huhn schwimmt —' 
aber o weh — mein Freund, der es theilen w ill, macht ver- 
gebliche Anstrengungen und kann nach unendlicher Mvihe nur 
zwei Schenkel losreissen — die Brust war liberhaupt nicht auf 
unseren Antheil gekommen. Nicht einmal mit demselben gliick- 
lichen Erfolge arbeiten aber unsere Zahne an dem muhsam 
losgelosten Fleische — man hatte gewiss eben so gut Leder 
oder Tischbeine klein beissen konnen. Urid nun gar die Sauce 

— woraus sie bestand, hatte vielleicht der mythische Bonde- 
vedde gesehen, aber dass sie niemals Karri erblickt, war 
wenigstens eine historische Thatsache. Also wir wiinschen das 
Huhn den Englandern — in billiger Revanche, dass sie in den 

letzten Sommern allwochéntlich mehre tausend Huhner aus 
•Danemark nach ihrer Flotte bringen liessen — und uns die 
Suppe. ' Dieser W unsch fiihrt, wie so viele menschliche W un- 

sche, zu einer neuen Tåuschung — denn uns war es wenig
stens unmoglich, das susse Gebråu zu essen, das aus Rosinen, 
Sago, Zimmt und wie es schien verdiinntem Syrup die Frau 
Wirthin zusammengekocht hatte. W ir vertrosteten uns also 
auf die Vorråthe im W agen und brachen auf. Im Vorsaal er- 
kundigte sich die W irthin freundlich, wie es uns geschmeckt. 
Vortrefflich sagten wir. Aber wie kommt’s ,  — setzte einer, 
hoffentlich nicht boshaft, hinzu — dass Sie nicht in Copenhagen 
geblieben sind? ■

„Ja sehen S ie” — sagte die Frau — „es ging uns da ganz 
gut, aber (und ihr Antlitz gewann einen besonders strahlenden 
Ausdruck) wenn man einmal auf Bornholm geboren ist, so be- 
h ålt. man doch immer eine Vorliebe fur unser Land, und so 
håbe ich meinem Manne keine Ruhe gelassen, bis er mit mir. i
hieher zog und den Krug kaufte. Es ist hier doch am schon-
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sten, und wenn die Reisenden hier des Nachts schlafen wollen, 
wir haben schone Betten und von der Stube die schonste Aus- 
sicht auf das Meer.”

N e x o  hat nicht immer das Bild des Friedens geboten, der 
in diesem Augenblicke hier herrscht. Nicht dass ich daran 
denke, wie schnell das M eer, dessen W ellen jetzt nur spielend 
und plåtschernd an das Ufer schlagen, hoch aufbrausen — wie 
ein Sturm die ganze Landschaft verandern kann — wie die 
Fischer und Schiffer, die jetzt einzeln an Boten und Netzen  
beschåftigt sind, sich zusammenschaaren werden, um die Mann- 
schaft tmd Ladung des pråchtigen Barkschiffs, das dort an der 
Sandbank ein W rack wird, dem Sturme und dem Meere in 
fast ubermenschlichem Kampf streitig zu machen. Mein Blick 
war nicht auf die Zukunft, sondern weit zuriick in die Ver- 
gangenheit gerichtet, wo Bornholms Schicksal auf lange hin- 
aus an diesem Strande entschieden zu werden schien, und der 
Sturm menschlicher Leidenschaften die friedlichen Bewohner

I

in Angst und Schrecken versetzte.
Bornholm hat eine alte, an Thaten und Greueln reiche 

Geschichte. Aus der vorgeschichtlichen Zeit will man wissen, 
dass es seine eigenen Konige oder auch mehrere Konige auf 
ein Mal besass, wenn auch ihr Konigreich nicht grosser war, 
als heute eine Herresfogdei (kleinster Bezirk) ist. Soli sich doch 
jeder Konigssohn wieder Konig genannt, und wenn ihm in 
seinem Land-Erbe nicht hinreichender Unterhalt zufiel, in der 
See-R åuberei denselben gesucht und gefunden haben. W o  
aber die Geschichte beginnt, da findet sich auch Bornholm unter 
der Herrschaft und dem Schutze der Kdnige Danemarks, die 
mit geringen Unterbrechungen durch Statthalter regierten, und 
in den Kampfen und Greueln der nachkommenden Zeit ist es 
die Treue und Anhånglichkeit der Bornholmer an die Danischen
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,  K onige, die sich gegen andere Herren oder fremde Bedriicker 
vertheidigt. Auch haben es die Dånischen Konige insonderheit 
in den spåteren Jahrhunderten wohl verstanden, sich diese An- 
hånglichkeit zu bewahren, und Bornholm hat immer und bis in 
die neueste Zeit seine Freiheiten und Privilegien von ihnen ge- 

achtet und erhalten gesehn.
Erst um die Mitte des eilften Jahrhunderts war das Christen- 

thum durch den Schonischen Bischof E g i nu s nach Bornholm  
gebracht worden. Es hatte eine willige Aufnahme gefunden, 
und die alten nordischen Gotzen waren bald iiberall in Reue 
und Verwiinschung der Vernichtung anheimgegeben. Da begab 

és sich, hundert Jahre spater, dass der Dånische Konig Svend 
Gratehede mit dem Erzbischofe von Lund (in der heute Schwe- 
dischen Provinz Schonen) in argen Streit gerieth und den 

alten Pralaten in einem Korbe unter die W olbung des Dornes 
in Lund „aufhissen” liess. Sei e s , dass die erzbischoflichen 
Unterthanen sich anschickten, diesen Schimpf ernstlich zu 

rachen, sei es , dass Konig Svend sélbst spater Gewissensbisse 

empfand, genug, er gab demselben Erzbischofe zur Siihne und 
Entschådigung fur die erfahrene Unbill die drei grossten Theile 

Bornholms — das nordliche, siidliche und ost.liche Herred — dass 
sie fur alle Zeiten mit allen ihren Einwohnern unter den erz- 
bischofliehen Stuhl von Lund gehoren sollten. D iese erzbischof- 
liche Herrschaft iiber die genannten Landestheile, das soge- 
nannte goldene oder heilige Zeitalter, wåhrte 373 Jahr. Nicht 
dass die beiden- Herren auf der Insel, die Konige von Dane
mark und die Erzbischofe in Lund, sich wåhrend dieser langen 
Zeit immer fein såuberlich betragen und christlich vertragen 
hatten; es kam vielmehr 6 fters zu unblutigen und blutigen 
Streitigkeiten. Zu einer derselben rief man auch den Fiirsten 
Jarimarus von Rugen zur Hulfe herbei, der nach glanzenden 
Siegen auf Seeland wie Bornholm da, wo er sich am aller- 
sichersten glaubte, b e i ' seinen geistlichen Freunden in Lund 
selbst, seinen Tod von der Hånd eines W eibes fand, das ihn —



man weiss nicht, ob aus Vaterlandsliebe, Eifersucht, oder in 
der Vertheidigung ihrer Ehre — mit einem Messer durchbohrte. 
Aber wie oft sich auch das Gliick der Waffen fur die Konig- 
lichen entschied — die geistlichen Herren gingen doch in der 
Regel aus dem Streite schliesslich als Sieger hervor, und so 

findet auch noch der K rieg, der 1522 zwischen Danemark und 
Schweden ausbrach, das ganze Bornholm als .ein Lehn des 
Erzbischofs von Lund. Mit dem 1523 folgenden Frieden kam 
das Land freilich auf immer aus der erzbischoflichen Gewalt; 
denn es wurde zunachst mit allen seinen Einkunften auf eint

halbes Jahrhundert den Lubeckern abgetreten, die den Schweden 
mit einer bedeutenden Flotte beigestanden, auch Bornholm ge"- 
plundert und N exo in Asche gelegt. hatten. Der Erzbischof 
von L u n d  wurde durch ein schones Lehn in Schonen selbst 
entschadigt und die L i i b e c k e r  saugten wahrend jener fiinfzig 
Jahre das Land nach Kraften aus. Die Einwohner, die in den 
bisherigen Kamp fen eine ziemlich passive Rolle gespielt, sich 
im Uebrigen aber. unter der milden Herrschaft des Krumm- 
stabes sehr wohl gefiihlt zu haben scheinen, empfanden die 

Liibbesche Habsucht sehr bitter. Aber vergeblich suchten sie 

beim Konige von Danemark Hulfe, der sich die hochste Ent- 
scheidung in weltlichen Dingen und die Landes-Oberhoheit vor-

r

behalten hatte. Sie mochten sich selbst helfen, lautete die 
Antwort. Die Bornholmer liessen sich das nicht zweimal sagen, 
griffen 1538 zu den Waffen und wiirden vielleicht die Lubbe- 
schen verjagt haben, wenn s i e —  wie es in der handschrift- 
lichen Beschreibung des Probstes Jens Pedersen se h r , naiv 
heisst — schon damals das Schiessen hatten vertragen konnen! 
W ie géwohnlich folgte der verungliickten Erhebung ein noch 
weit grausameres Regiment, bei dem W ohlstand, Landbau und 
Handel so zuriickgingen, dass eine grosse Zahl von Bauerhofen 
ganzlich verfiel, die Felder mit Heide und Unkraut bewuchsen, 
die Gebåude einsturzten und auch die von den Bischofen ge- 
griindeten Kaufstadte einen gar traurigen Anblick boten. Aber



wie A lles, so gin g auch dieses Regiment zu Ende. Zwar hatte 
Christian der Dritte den Lubeckern fur'erlittenen Ausfall noch 

einen vierzehnjåhrigen långeren Besitz. zugestanden, aber die 

schone und eitele Gemahlin eines Liibbeschen Biirgermeisters 

war dem Dånenkonig, Friedrich II., fur' alles Gute und 

Liebe, das er ihr bei einem Besuche inJLubeck, insonderheit 
dadurch bevviesen, dass er viel mit i hi’ tanzte, so dankbar, 
dass sie des Gåtten W ohlweisheit vermochte, Bornholm beim  
bevorstehenden Ablauf der fiinfzig Jahré wieder abzutreten — 

• woher es sich noch heute schreiben-soll, dass man dort von all- 
zuheftiger Leidenschaft frir den Tanz sagt: Sie vertanzen
Bornholm.

Uebrigens haben die Liibecker auch nach dieser Zeit und 

bis zum Anfange' des achtzehnten Jahrhunderts vielen Verkehr 

auf Bornholm und -insonderheit in den Kaufstådten Håuser, 
Niederlagen und Kramlåden gehabt. Manche Bornholmerin ist 
als Frau eines Liibeckers - nach dort gegangen1 oder hat ihren 
Mann nach Bornholm gezogen, -wodurch sich die Masse deut- 
scher Namen erklårt, die noch heute hier gefunden werden.

Die folgenden siebzig Jahre von 1572 an — die Refor
mation hatte schon um das Jahr 1530 die ganze Insel gewonnen —  
vergingen ruhig und friedlich. Bornholm erholte sich, wenn 

' auch langsam. Nur forderte die Pest, der „schwarze T od” 1602 
und „der zweite T o d ” 1619 furchtbare Opfer.

Konig Christian IV. hatte 1611 die Miliz in der W eise  
eingerichtet, der en Grundziige sich noch bis auf heute erhalten 
haben. W ir werden gleich sehen, wie sich diese Landesver-

i
I theidigung, die allerdings 6000 Månnern die Waffen in die
f

Hånde gab , damals gegeniiber den Schweden bewåhrte, die 
’ eben in Deutschland so viel Uebung und Kriegsruhm sich er-
i worben hatten; denn wir sind bei dem kurzen Ueberblick
I iiber die Geschichte Bornholms bis zur Mitte des siebzehnten
I
| Jahrhunderts eben bei jener Episode angelangt, zu deren aus-i
I fuhrlicher Erzahlung der Anblick N exS’s Veranlassung giebt.I * *



Schon am 5. Juni des Jåhres 1644, in dem zwischen Dane
mark und Schweden ein neuer Krieg ausbrach, war die feind- 
liche Flotte, 45 Segel stark und vom Admiral W r a n g e l  kom-

i
mandirt, vor N e x o  erschienen. Aber ein heftiger Nordwind 
erhob sich plotzlich und zerstreute sie. Auch in dem folgen* 
den Monate wurden hie und dort auf Bornholmischen Rheden 

Schwedische Kriegsfahrzeuge sichtbar, aber sie verschwanden 
w ieder, ohne einen Landgang versucht oder grossen Schaden 
angerichtet zu haben. Im Gegentheil, die Bewohner von Nexo  
kamen zu den Mannschaften der Schiffe, die hie und dort, um 
Fischerei zu treiben oder wegen widrigen W indes vor Anker ge- 
gangen waren, in so fern in ein freundliches Verhåltniss^ als man 
trotz des Kriegszustandes mit ihnen einen Stromhandel trieb. Es 
waren theuere Zeiten, und selbst der Herr Admiral verschmåhte 
daher keinen Nebenverdienst. Ein kleines Fahrzeug mit allerlei 
schonen zum Tauschhandel bestimmten Dingen aus D e u t s c h -  
l a n d ,  das Anfangs September vor N exo erschien, war seinPrivat- 
Eigenthum und trieb den Handel auf seine Rechnung. Aber die 
Mannschaft gerieth mit den Nexoer Fischern in Streit, nahm ihnen 
Butter, Hiihner, Enten, Lammer und andere Dinge mit Gewalt 
weg und schickte sie ohne Bezahlung heim. Die Fischer sannen 
auf Rache. Mit einigen Freunden gingen sie des Nachts aus, 
schwangen sich an Bord des Schwedischen Schitfes, machten 
die Mannschaft unschådlich, brachten das Schiff in den Hafen 
und verkauften die Ladung zu gemeinschaftlichem Nutzen. 
W  r a n g  e l ,  als er diese Vorgånge erfuhr, schwur blutige Rache. 
Am 9. Juni des folgenden Jahres erschien er mit 29 Schiff en 
vor N exo und richtete ein furchtbares Feuer auf die ldeine 
Stadt, wåhrend 500 Mann bei dem M a l q v å r n  nordostlich 
von derselben an das Land gingen. Unter dem Schutze seiner 
Kanonen kam nun W rangel selbst nach der Stadt und iibergab 
sie fur vier Stunden seinen Soldaten zur Pliinderung. Nur 
drei Hofe wurden verschont, darinnen, wie es hiess, des Ad
mirals gute Freunde und Commissionaire wohnten, die mit



ihm einen Handel en gros betrieben und daher die Selbsthiilfe 
jener muthigen Fischer bitter beklagt hatten. Muth, Ehre, 
Vaterlandsliebe und — Geschåft sind iiberhaupt in schwierigen 
und kriegerischen Zeiten schwer in Einklang zu bringen', wie 

w irg le ich  wieder sehen werden. Wahrend in der Stadt Heu* 
len und W ehklagen war, ging es am Strande sehr lustig her. 
Die Schweden hatten grosse Fasser mit W ein, Branntwein und 
Bier dahin gerollt und zechten so unmåssig, dass sie bald kaum 
mehr auf den Beinen stehen konnten. Hatten die Bewohner 
N exo’s sich zu einem muthigen Entschlusse und schneller That
vereinigen konnen, so wiirden sicher nur wenige Schweden

#

entkommen sein. Aber vergeblich gab Albert W ulffen, ein 

junger Biirgersohn aus Svanike, mit zwei Freunden ihnen ein 
muthiges Beispiel. Denn wie Lowen stiirzten diese jungen  
Leute auf die trunkene Schaar und schlugen eine grosse Zahl 
der Feinde nieder, bis W rangel’ selbst mit einem neuen Trupp 
herbei kam und die drei Kåmpfer im Streite mit ihm d en 1 

Heldentod fanden. Hatte Muthlosigkeit die Hånde der N exoer  
gelåhm t, so vollendete Verrath die Uebergabe des ganzen 
Landes. Denn wohl war die Miliz allarmirt und zog von ver- 
schiedenen Seiten herbei, und die Mannschaften dursteten nach 
Thaten und Rache, aber ihre Fiihrer, die Bornholmischen Edel- 
leute Just Nicolai, Sivert Gagge und Christian Makkabåus, die 
zu den reichsten Familien des Landes gehorten, waren von den 
Schweden gewonnen und hatten sich selbst und ihr Vaterland 
an sie verkauft. Der Stadthalter Holger Rosenkranz, der auf 

Schloss Hammerhus sass, verstand zwar vieles Schone und 
Gute, liebte Kirchen und Pfarrer, liess sein und seiner Frauen 
Lene Guidensterns W appen in den meisten Kirchen zierlich 
malen, aber sonst fehlte es ihm an Ehre und Muth, und er 
ubergab bald Schloss und Land dem Schwedisclien Befehls- 
haber Bardonius, wogegen er selbst freie Reise nach Copen- 
hagen erhielt. Als der Friede von B r o m s e b r o  Bornholm im 
nåchsten Jahre Danemark zuriickgegeben hatte, soilte zwar dem



Holger Rosenkranz wie auch den verråtherischen Hauptlingen 
der Miliz, die nach Copenhagen gesandt und im blauen Thurm 
eingesperrt waren, der Prozess gemacht werden; vaueh lautete 

das Urtheil gegen Alle darauf, dass sie in Konigs Gnade und 
Ungnade stehen soliten, was so viel als ein Todesurtheil war; 
aber der Einfluss d e s ' Schwedischen Hofes brachte es dahin, 
dass ihre Strafe in einé kleine Geldbusse verwandelt wurde, 
und die Verrather auf ihre Hofe wieder zuriickkehren konnten. 
Eine alte Singweise sagt von ihnen:

Und Jeder wieder als gut und ehrlich dieselbe Achtung fand,
✓

Wie ein anderer Hofherr, der bebaute das Land!
i

Das waren die letzten Sturm- und Drangtage gewesen,
die N exo in der Geschichte Bornholms gehabt. W ie das Land
selbst kurz nachher noch einmal unter Schwedische Herrschåft

»

kam, aber die Bornholmer sich bald selbst und auf immer von 
ihnen befreiten, werden unsere 'Leser bei dem'Beschauen einer 

anderen Statte zu erfahren Gelegenheit bekommen.

Von N e x o  nach S v a n i k e ,  wohin sich zunachst unsere 
Reise wenden soli, fiihren.zwei W ege. W er die nordwestlich 
von der Stadt gelegenen H o l l e n h i i g e l  besteigen und von dort 
einen weiten Blick hinaus auf das Meer auf den sudostlichén, 
flachsten Theil der Insel mit ihren hunderten von Bauernhofen 
haben w ill, wird die bequeme Landstrasse wåhlen, die vom 
nordwestlichen. Theile des Stadtchens aus nahe an jenen Ber
gen voruberfiihrt und sich bei der Ib s k i r  c h e  in nordostlichero

Richtung nach S v a n i k e  wendet. W ir ziehen fur heute den 
unbequemen W eg vor, der dicht an dem Ufer låuft. Aber der 
Sand, der von S n o g e b a e c k  aus die Fahrt sehr muhsam ge
macht, ist verschwunden. Das Ufer beginnt nordlich von Nexo  
schon steinig und der W eg Berg auf, Berg ab zu gehen, da
her. sehr holprich zu werden. Kaum nach einer Viertelstunde



wird ein grosser, weiter Kirchhof sichtbar. D iesen• Eindruck
machten wenigstens von ferne lange Reihen von halbbehauenen
.aufrechtstehenden Steinén. Aber wir kommen nicht auf einen
Friedhof, sondern bei dem nach hundertjåhriger Bearbeitung vor
einigen Jahren wieder verlassenen F r e d e r i k s - S t e i n b r u c h
an. Die Dånische Regierung hat ihn mit weiten Strecken, noch
urbar zu machenden Landes an einen Bauer fur wenige tausend
Thaler verkauft. Da der Stein nur Sandstein, von nicht be-
sonderer Giite und Festigkeit ist und mittlererweile andere
Briiche auf der Insel- einen schonen Granit gaben, lohnte sich
der Betrieb nicht mehr. Nur ein wenig nordlich trifft man
einen zweiten, wie es scheint gånzlich verlassenen Bruch, ganz
dicht und unmittelbar am Meere belegen. Er ist das Denkmal
eines verungluckten Preussischen Unternelimens au s' dem Jahre

 ̂ •

1850. Trotz der damals zwischen Preussen und Danemark be- 
stehenden sogenannten kriegerischen Verhåltnisse hatten sich 

unternehmungslustigc Herren aus Swinemiinde auf einem klei- 
nen Dampfer nach Bornholm aufgemacht. Man kam * ilmen 

freundlich genug entgegen, und nach gefasstem Beschluss, an 
der eben bezeichneten Stelle einen Steinbruch anzulegen, kehr- 
ten sie zuriick — unterwegs wahrscheinlich den kolossalen Ge- * 
winn besprechend, den bei der N åhe.und dem starken Stein- 
bedarf der Pommerschen Kiiste das neue Unternehmen ihnen 

abwerfen musste. Die alte Geschichte von der Båuerin, welche 
Eier nach der Stadt tragt und in ihrer lebhaften Phantasie 
nicht Kiichlein, sondern Kuh und Kalb aus den Eiern kommen

i

sieht. Die Arbeit wurde begonnen und lieferte Steine die 
Menge — es fand sich nur eine kleine Schwierigkeit. Grosse 
Schiffe 'konnten dem Ufer nicht nahe_ kommen und Boote 
konnten wieder nur die Steine zu den Schiffen bei westlichem  
und nicht allzustarkem W inde bringen. Also die W aare war 

da, aber die Mittel und Schwierigkeiten, sie abzusetzen, schie- 
nen uniiber windlich. - Dazu scheinen Schwierigkeiten- und Zan- 
kereien mit den Eingeborenen gekommen zu sein — kurz, das’



W erk wurde verlassen, und der Hauptunternehmer legte bei 
C a r l s h a f e n  in Schweden einen Steinbruch an, der von ihm 
sehr gewinnreich betrieben werden soli. Uebrigens bin ich der 
Ansicht, dass ein åhnliclies Unternehmen, das auf Bornholm 
mit hinreichenden Ivapitalien und hinreichender Kenntniss der 
Verhåltnisse begonnen wfirde, die ortlichen Schwierigkeiten 
wohl fiberwinden und einen erklecklichen Gewinn abwerfen 
konnfe. — Noch etwas nordlicher wird meine Aufmerksamkeit 
auf den M a l q v a r n  gelenkt — einen machtigen Strudel, der 
bei nordlichem W inde lioch aufbraust. Man sagt, dass diese 
Erscheinung durch riesige Felsblocke hervorgebracht werde, 
die in einem kleinen Halbrund das Ufer an dieser Stelle um- 
schliessen. — Eben im Geplauder fiber die merkwfirdigen Er- 
scheinungen auf und am M eere, wird meine Aufmerksamkeit 
von einem Gegenstande in Anspruch genommen, der, sclion
ofters in grosserer .Entfernung bemerkt, sich jetzt nur einige

*

hundert Schritte auf der Hohe des Bergrfickens pråsentirt, an 
dessen Rande wir dahin fahren. Das Ding sieht ganz wie ein 
G a l g e n  aus, soviel man wenigstens von dem Aussehen eines 
Galgens aus der Beschreibung weiss. Die Civilisation hat ja  
bereits den Galgen mit der ganzen Romantik, die sich an ihn, 
die Henker und Henkersknechte knfipfte, in den Hintergrund 
gedrangt. Man hat schnellere und humanere Mittel zum Ab- 
thun eines Menschen gefunden und man ist, wenigstens bei 
uns, zu der Ueberzeugung gekommen, dass die offentlichen 
Hinrichtungen auf die offentliche Moral von nicht besonders 
gfinstigem Einflusse sind — es wird vielleicht bald auch die 
Zeit kommen, wo man dasselbe von den heimlichen Hinrich
tungen beklagen lernt. W ir wollen uns hier nicht in dieses 
Thema vertiefen. Nur eine Frage. Zugegeben, dass das Le
ben eines Menschen, der einem Andern das Leben genommen, 
der Gesellschaft verfallen ist — ist es der beste Gebrauch, den 
die Gesellschaft ffir .sich selbst und den Morder davon macht,, 
dass sie dieses Leben v e r n i c h t e t ?  . . . .  -

/ e ■ '  . . .  /  , i  + • - •• • '



Doch zuriick zu dem vermeintlichen Galgen. W as ist das 
fur ein Ding? Ein B a u n .  W as ist ein Baun? Der Bornhol
mer General-Marsch! W ie so? Sehr einfach. Auf allen Hohen 
des Landes sind eine Art von Scheiterhaufen errichtet von 
durrem Holz mit Pechkrånzen umgeben. Der ålteste Bewohner 

des nåchsten Hofes hat die Pflicht, diese Baune zu passen und 
dafiir zu sorgen, dass sie sich jederzeit im brennbaren Zustande 
befinden, fur welchen Dienst der Aufpasser militairfrei ist. 
Naht nun der Feind mit seinen Schiffen dem U fer, so ztindet 
derjenige Baunwåchter, der ihn zuerst bemerkt, seinen Baun 
an — in kurzer Zeit brennen die Baune der ganzen Insel. Die 

waffenfahige Mannschaft wirft sich in Uniform und nimmt die 
Muskete u. s. w. zur Hånd, die Kavallerie steigt zu Pferde, 
die Artilleristen begeben sich nach den Arsenalen und Batterien. 
Die ganze Miliz versammelt sich an ihren verschiedenen Sam- 
melplåtzen, um dort vom Rbnner Hauptquartiere die weiteren 
Befehle zu erwarten.

Das ist. ein Baun — der Bornholmer General-Marsch.

W ir sind durch das grosse Fischerdorf A a r s d a l a  — in dem 
wir,  wie gewdhnlich in Fischerdorfern, bei der Durchfahrt nur 
viele Kinder und Schweine bemerken — nach S v a n i k e  ge- 
kommen. Das kleine Stådtchen selbst liegt malérisch auf drei 
Feisen. Der Erbauer war offenbar ein staatsoconomisches Genie, 
denn er hat durch die W ahl des Platzes der Stadt ein ewiges, 
vyenn auch etwas holpriges Pflaster gegeben. Der S c h w a n  
in dem W appen zeigt den Ursprung des Namens der Stadt an, 
in deren Nåhe frulier viele wilde Schwåne sich gezeigt haben 
sollen. An dem kleinen .Hafen liegt eine Art Vorstadt. In der 
Kirche finden sich Massen von In- und Grabschriften, darunter 
auch einige Deutsche. So hat ein „RathsYerwandter” seine 
Frau, wahrscheinlich. eine • geborene Lubeckerin, in deutsche r



* — m -

Sprache verew igt, und auch einem wohlbestallten Lieutenant der 

Koniglich Dånisch-Norwegischen Armee ist 1688 ein deutsches 
Denkmal gesetzt. Eine Glocke von 1701 tragt in d a n i s c h e n  
Verslein eine sinnreiche Umschrift, die in wortlicher Ueber- 
setzung — um das wenig schone Deutscb derselben bitte ich 
um Verzeihung — also lauten wiirde:

Da ich und Schwester mein bald hatten stumme Munde 
Und daher nicht mit Lust zur Kirche lauten kunnte,

Gab umzugiessen uns die ganze Biirgerei,
Kind Gottes, her nach Pflicht und nach Vermogen frei. 

Bischof war B o r n e m a n d ,  der Probsten Mor sin  g wollte 
Dass man uns giesse um, weil’s nicht schlecht lauten solite.

Der Kirchenålt’ste war zu jener Zeit Hans Dick 
Der auch sein Muhen hatt’, zu bringen uns in Schick.

H a n s  D i c k  ist nun schon anderthalb Jahrhunderte todt, 
aber seine Glocke ruft die Gemeine noch immer „zur E in-’ 
tracht, zu herzinnigem Vereine.” In S v a n i k e  soli das auch 
recht Noth thun. Denn wenn in den anderen kleinen Stådten und 

Stådtchen Bornholms', zum Unterschiede von vielen Kråhwinkels 
und Schoppenstedts, immer die grosste Eintracht und der freund-

s

schaftlichste Verkehr herrscht, soli in Svanike unter dem andert
halb Dutzend von „Honoratioren” viel Zank und Krakehl sein. 
Bald heisst e s :

Nein, er gefållt mir nicht der neue Burgermeister,
Seitdem er’s ist, so wird er tåglich dreister, —

bald tragt die oder jene Dame die Nase zu hoch und das 
Kleid zu fein, bald gerathen die weltliche und geistliche Macht 
in „Conflikte’’’, bald giebt es sogar „diplomatische Differenzen” 
mit diesem oder jenem Consularbeamten — doch wir wissen  

és ja alle:

Die Erde ist herrlich uberall
Wo der Mensch nicht hinkommt mit seiner Qual. —

♦



Aber der Mensch wird nåchstens uberall hingekommen sein 
und mit ihm die Erbsiinde Selbstsucht und mit ihr die Theo- 

logen, die sie unermiidlich bekåmpfen — wenn es ihnen nicht 
gerade geh t, wie einem wohlgewachsenen Candidatus theologiae, 
der vor einigen zwanzig Jahren auf einen der grossten Hofe 
in S v a n i k e  zu der W ittw e-Besitzerin als Informator des ein- 
zigen Sohnes kam , ihn vielleicht nicht viel kliiger machte, aber
doch das Herz der W ittwe und Hånd und H of dazu gewann.

\

Da hiess es: „Fahre w ohl, T heologie,” und der Candidatus 
wurde ein Bauer. Soilte ein Leser geneigt sein, ihm darob 
besondere Vorwiirfe zu machen, so mag er sich nur fragen, 
wie viele von je  hundert Candidaten der Theologie oder auch 

von je  hundert Pfarrern einer åhnlichen Versuchung wider- 
stehen, oder wie viele vielmehr dem Dienste der Kirche untreu 

werden wurden, wenn ihnen plotzlich eine andere ‘sorgenfreie 
und behagliche Existenz und vielleicht eine liebenswiirdige Frau

a

dazu geboten wiirde. Wunderbare Veranderung! Der Dienst 
der Kirche ist aus einem Opfer der Selbstverleugnung, der 
Entsagung und Entbehrung eine — Carriere gew orden, und 
noch dazu eine Carriere, in welche mit nicht allzu vielen Aus- 
nahmen nicht die Begeisterung und V orliebe, sondern die Um- 
stande, insonderheit der Mangel anderer und besserer Aus- 
sichten treibt.

Die Sonne geht abwarts und die Uhr ist schon Sechs. 
W ir haben von S v a n i k e  nach R o n n e  noch vier steife „Dani- 
sche Meilen” (circa sechs Deutsche Postmeilen), und uns daher zu 
beeilen, wenn wir vor dem ganzlichen Einbruch der Nacht 
R o n n e  erreichen wollen. Aber die Pferde sind trotz der langen 
Reise noch so frisch und muthig wie bei der Ausfahrt, und die 
Landstrasse ist bequem. Die Bornholmer erhalten ihre Land-
strassen nicht durch Aufschiitten von Steinen wie in anderen

#

Låndern, sondern bedienen sich dazu eines grobkornigen K ieses,



der an mehren Stellen der Kiiste gefunden und im Herbste 
nacli den W egen gefaliren wird. Die Strasse von S v a n i k e  nach 
R o n n e  låuft mit wenigen Biegungen von Osten nach W esten, 
Berg auf, Berg ab. Anfånglieh rechts und links noch freund- 
liche Felder und H ofe, die aus pråchtigem Buschwerk hervor- 
schauen, als wollten sie uns „Guten Abend” zurufen. Nord- 
ostlich die See im tiefen Blau. In einer lieblichen Thalschlucht 
auch Stimmen froher M enschen, die um einen grossen Tisch 
mit gewaltigen Vorrathen beladen, einen der. letzten schdnen 
Sommerabende feiern. ' Aber bald nachdem die Oestermarie- 
kirche (beatae virginis' Mariae orientalis — der auf der west- 
lichen Seite von dem Forste A l m i n d i n g e n  eine Westermarie- 
kirche entspricht). passirt ist, wird der W eg einsamer und fiihrt 
zuw eilen, wenn er uber Hoben daliin geht, einen grossen 

dunkelen W ald im Hintergrunde zeigend, durch eine wiiste, 
steinige Haide. Der Kirche gegeniiber, auf der anderen Seite 
des W eg es, liegt ernst und scliweigsam der Pfarrhof. Er hatte 
sich fruher auf einer etwas weiter liegenden Hohe eine bessere 
Aussicht ausgesucht. Aber er war drei Mal in wenigen Jahren 
vom Blitze getroffen und eingeåschert worden, und auch an 
der neuen Stelle hatte er anfanglich kein Gliick. Denn kauin 
war das Gebåude fertig und eingerichtet, da brannte es wieder 
ab. Das jetzige Haus steht seit jener Zeit nun schon eine
Reihe von Jahren, in denen man oft von dem Schicksale der

«

friiheren gesprochen. Indess hat bisher Niemand die Wahrheit.
einer dabei vielleicht eben so oft ausgesprochenen Vermuthung
erprobt, dass hier der Blitz bei seinem dreimaligen Kommen 

0

nicht sowolil das Pfarrhaus als ein reiches Erzlager gesuclit 
liabe, das unter jener Anhohe verborgen sei. Ich will damit 
Niemanden zum Schatzgraben aufgefordert haben, ich wollte 
lieber, dass die unbebauten Strecken rechts und links . . .

— „Sie sollen zum grossten Theile mit W ald bepflanzt wer-
den ,” sagt mein Reisegefahrte, und ich kann daher meinen

%

Wunsch unausgesprochen lassen.



Zwischen zwei mit Schilf bewachsenen Seen fiihrt der W eg  

in den W ald hinein. W ir sind in A l m i n d i n g e n .  Aber die 
stark zunehmende Dammerung låsst von seinen Reizen heute nur-

I

W enig bemerken. Mit dem Scheiden der Sonne ist aucb der 
frische Nordwest sclilafen gegangen, der uns bis liieher be- 

gleitet hat.
Ueber allen Gipfeln ist Ruh,
In allen *Wipfeln findest Du 
Kaum einen Hauch —
Die Yoglein schweigen im Walde 
Warte nur, warte nur, balde 
Ruhest auch Du —

so summt es liebe Bilder aus den fernen Deutschen W aldern in 
meine Ohren und in mein Herz. Mir daucht ich wanderte wieder 
im Thiiringer W alde, das Rånzlein auf dem Riicken, den Freund 

zur S eite , in der Tasche nicht eben viel Geld, aber in dem 
Herzen die W elt und einen Himmel dazu —

— „Halt, Christian.”
Da halten die Traume auch. W ir sind an einen kleinen, 

freien, grimen Platz angelangt. Die Pferde sollen ein wenig
verschnaufen und fressen , und wir Menschen — es ist ja  schon

■*»

Abends 8 Uhr und wir haben noch das Mittagbrod zu Gute.- 
Trefflicher Einfall. W arten wir bis wir nacli Hause kommen, 
sind wir vielleicht iibermudet und iiberhungert. Auch ist es 
nicht gut, so kurz vor dem Sclilafen zu essen '— in staats-

s

biirgerlicher Hinsicht. Also die Pferdedecken auf das stark be-
thaute Gras und auf die Decken die W agensitze und zwischen uns%
die schneeige Leinwand und auf die Leinwand die Vorrathe des 
Sitzkastens. Da ist das D iner fertig und die Glaser klingen, 
und wir hoffen auch die Ohren derer, auf deren W ohl wir sie 
leeren. Dabei ist es freilich sehr dunkel geworden. Man sieht 
kaum die Hånd inehr vor den Augen. Aber Rutscher und 
Pferde kennen den W eg ohne Laterne. Fort geht’s im brau- 
senden Galopp. W ir haben kaum Zeit, dem Mondviertel 
guten Abend zu sagen, das sich uns schamrothlich zeigt, da



wir aus dem W alde kommen, um gleich in einem Nebelmeere 
zu versinken. Kurz nach zehn Uhr sind wir glticklich in R o n n e  

angelangt. Gute Nacht.

Die Nacht war eben nicht sehr gut. Kaum dass die grosse
Ermiidung einige Stunden Schlafs erobert hatte, wurde ich von
Schmerzen im Magen lind Leibe geweckt. Es knurrte und
polterte als lieferten sich einige „Puslinge” da unten einen
Kampf auf Leben und Tod. Die letzte Nachricht, die wir vor
dem Zubettegehen bekom m en, dass nåmlich am Abend plotzlich
ein junges Mådchen in der Nachbarschaft, man vermuthe an der
Cholera, gestorben se i, trug nicht eben dazu b ei, die Gedanken
uber diese Empfindungen viel heiterer zu machen. Ich ziin-
dete Licht an und suchte durch Lesen den Schmerz zu iiber-
tåuben und mich auf andere Ideen zu bringen. Das Letztere
gelang besser als das Erstere. Auf der Herreise hatte mich O e h -
l e n s c h l å g e r s  „Dronning Margarethe” (Konigin Margarethe)
sehr angezogen und erquickt. Das Bild der lieblichen Jngeborg,
die einen Mann nicht mehr lieben kann, der ihr einmal eine
Unwahrheit gesagt — -die Gestalt des vielleicht grossten Konigs «
von Danemark, der nåmlich eine K onigin, eben die Margarethe, 
war — die ehr- und rachsiichtige Mutter des falschen Olof — 
noch andere Bilder dieser schonen Dichtung hatten mir O e h l e n -  
s c h l å g e r  von Neuem wieder lieb und werth gemacht. Jetzt. 
årgerte ich mich an seinem „Tordenskjold” und konnte kaum be- 
greifen, wie ein dichterisches Genie von O e h l e n s c h l å g e r s  
Bedeutung in der W ahl seines Stoffes sich so zu vergreifen ver- 
mochte. Ein ruhmgekronter Seeheld, der im Dueli mit einem fal
schen Spieler fållt — ein Tordenskjold im Intriguenkampfe mit 
Landratten! das ist vielleicht zu viel flir ein Lustspiel aber sicher 
zu wenig frir eine Tragodie. Aber O e h l e n s c h l å g e r  wollte alle 
Dånischen Helden in Dramen verewigen, was seiner Vaterlands- 
liebe mehr Ehre als seinem Geschmacke macht, und um so



mehr bei einem Manne W under nehmen m uss, der in feinen
Unterscheidungen so weit ging, dass er z. B. Dånisch seine
Muttersprache, aber Deutsch die Sprache seiner Mutter nannte!
Der gute Tordenskjold war schon'um vier Uhr gestorben, aber
erst gegen Sechs begiebt sich die Cholerine zur R ub, und
kaum bin ich eingedåmmert, da klopft. es schon wieder, dénn —
der Barbier hat, seiner Ordre gemåss, sich pfinktlich um sieben
Uhr eingestellt. Der Barbier in R o n n e  ist eine Merkwiirdig-

«

keit. W enn der Amtmann, der Bfirgermeister, der Steuer- 
verwalter, kurz alle die andern Wfirdetråger dieses Landes — 
ich sage das unbeschadet ihrer Verdienste — in dem Augen- 
blicke ihres Scheidens sogleich einen Stellvertreter oder Nach- 
folger finden wiirden, so mfisste der Tod des Barbiers — 
namentlich wenn er in* den W inter fiele und die Verbindungen

J

mit Schweden und Danemark unterbrochen wåren, — eine un- 
gemeine Verwirrung hervorbringen. Denn d ieser. Barbier ist 
im ganzen Lande Bornholm der einzige seiner Art, hildet selbst 
und fiir sich allein seine Zunft und vertritt sie nach Innen und 
Aussen. In einer Ausdehnung von 104 Quadratmeilen muss 
also ein Jeder, der sich nicht selbst zu rasiren versteht, ihm 
„kommen.” Eine so wichtige und bevorzugte Stellung giebt
immer ein Geprage der Sicherheit und Selbstgenfigsamkeit.

__ __ •

Bei dem Bornholmer Barbier-Monarchen tritt eine Munterkeit 
hinzu, die einem Figaro Ehre mach en mfisste, und aus den 

' Augen blitzt die Schlauheit, die ein charakteristisches Merkmal 
dieser Inselbewohner sein soli. Statt des Barbiersacks unter 
dem Arme tragt er an einem Giirtel eine Ledertasche, in der 
sich die W erkzeuge seiner Kunst befinden. Ein Fremder in 
einer kleinen Stadt und noch dazu auf einer Insel, ist fur einen 
Barbier immer eine wichtige Erscheinung, denn abgesehen von 
dem erwachsenden Verdienst, giebt er Stoff zu Bemerkungen 
und Erzahlungen, mit dem die heimischen Kunden einige Tage 
hindurch unterhalten werden konnen. Am willkommensten sind 
natfirlich d ieF rem den , fiber derenN am en, Stand, Reisezweck



v
Aufenthalt und besondere Kennzeichen ein gewisses Mysterium 

- schwebt. Das war hier nicht der Fall. Dagegen hatte der Herr 
Barbier eine andere wichtige Aufgabe zu losen. Er solite im

f 1

Interesse einiger Kunden, die zum Mittag bei meinem Wirth 
geladen waren, feststellen, ob der Fremde auch „Danisch” 

sprache oder wenigstens verstande. Dénn auf Bornholm hat 
man eben nicht viel Uebung im Deutschen, und die Meisten 
fiihlen sich daher immer sehr genirt, wenn sie Zeugen oder 
gar Theilnehmer einer deutschen Unterhaltung sein sollen. 
Eine directe Frage in dieser Beziehung an mich zu richten, 
widersprach dem Zartgefiihle des Diplomaten. Der Bornholmer 

fragt uberhaupt w enig, er ziehtvor,  Beobachtungen zu machen 
und Schliisse zu ziehen. Mein Barbier, afer, wie ich spater er- 
fuhr,< einmal in Deutschland und sogar Vn Leipzig gewesen war, 
und recht gut Deutsch sprach und verstand, fand einen .treff- 
lichen Ausweg. Er setzt.e nåmlich meinen deutschen Anreden 
und Fragen einen so vollkommenen Ausdruck des N icht-V er- 
stehens entgegen und machte uberhaupt ein so dummes Gesicht, 
als ob er Deutsch eben so wenig wie Arabisch oder Chinesisch 
in seinem Leben jemals gehort hatte. Da blieb denn Nichts 
ubrig, als Danisch zu beginnen, so gut es gehen mochte. So- 
fort, klarten sich die Ziige des Meisters auf, und er wurde so 
beredt in W orten und Mienen, wie er zuvor steif und stumm 
gewesen war. Hierbei fållt mir noch ein anderer Beleg dafiir 
b ei, dass die Bornholmer, die sehr neugierig oder wissbegierig 
sind, es sehr lieben, auf krummen statt auf geraden W egen  
hinter das Sachverhaltniss zu kommen. So lange ich auf der 
Insel w ar, und soviel ich auch Menschen gesehen, ich håbe 
nicht einen Bornholmer gefunden, der eine Brille- getragen 
hatte. Sicher ist, dass die wenigen Bornholmer, die in hohem 
Alter uberhaupt an der Schwåche der Augen leiden, immer nur 
kurzsichtig sind und daher hdchstens zum Lesen oder Schreiben 
des kiinstlichen Auges bedurfen. W ie man gewohnlich die 
Tugenden und Krafte, die man selbst besitzt, von Anderen zu



fordern geneigt ist, so setzen auch die Bornholmer voraus, 
dass alle Menschen gut und scharf sehen. Als nun der junge 
Arzt, den die Leser in einem der folgenden Abschnitte nåher 
kennen lernen werden, nach Bornholm kam und eine Brille 
trug, schuttelten die Bauern anfånglich gar géwaltig die Kopfe. 
W ie kann man, fragten sie sich, Krankheiten erkennen, wenn 
man selbst nicht ordentlich sehen kann! Aber wie erstaunten 
sie gar, als der Doctor, wenn er eine W unde oder andere Krank- 
heitserscheinungen am Korper recht genau betrachten wollte, 
die Brille hinaufschob und seine anscheinend so bioden Augen 
gebrauchte. Da konnte ein Bauer einst, dessen Sohn er ver
band, nicht die Frage unterdriicken: ob der Herr Doctor (der 
die Brille abgelegt hatte) doch nicht lieber die Brille dazu neh- 
men wolle. Der Letztere bem erkte, um den Bauer zu beruhigen, 
dass er in der Nåhe vortrefflich sehe und die Brille nur trage, 
weil er in der Ferne nichts zu erkennen vermoge. Der Bauer 
hielt das fur eine Auaflucht. Er fuhr den Doctor Abends nach 
Hause und hatte bemerkt, wie der Letztere bei der Abfahrt 
seine Brille nicht wieder angelegt.. Einer sass hinter dem An- 
deren, schweigsam, der Doctor in Gedanken versunken — aber 
sicherlich nicht im Entferntesten daran denkend, dass der Bauer 
sich damit beschåftigte, ihm eine Falle zu legen. Plotzlich sah 
der Bauer nach dem Himmel und sagte:

— „W ir haben heut Vollmond, Herr Doctor.”
Der Doctor sah auch nach oben und erwiederte:

/

— „Nein, er ist noch nicht ganz voll.”
— „W as — sagte der Bauer, indem er sich mit verschmitz- 

tem Låcheln umdrehte — der Herr Doctor hat mir doch gesagt, 
dass er ohne Brille nicht in die Ferne sehen konne, und nun 
kann er gar erkennen, dass dem Monde noch diese Kleinigkeit 
fehit!”

Seitdem war es auf Bornholm ausgemacht, dass der neue 
Doctor in der Ferne ganz eben so gut sehen konnte, w ie je-  
der Andere, und da seine gliicklichen Kuren und Heilungen



auch jeden Zweifel an dem guten Gesicht in der Nåhe ver- 
scheucliten, so musste die „Brille” wohl nur ein neues Attribut 
der årztliehen W iirde sein, weshalb Fremde mit Brillen in der

i

Regel fiir Aerzte oder mindestens doch fur Doctoren gehalten 
worden sein sollen.

Mein W irth hatte dieselbe unruhige Nacht mit denselben 
Krankheitserscheinungen gehabt. Ohne Aerzte zu sein , haben 
wir festgestellt, dass diese krankhaften Zufalle davon herriihr- 
ten , dass die verschiedenen Artikel unseres Mittags - Abend- 
brodes , die wir auf dem improvisirten Tische zierlich servirt 
hatten, trotz der kurzen Zeit ihres Aufenthaltes stark bethaut 
worden waren, und dieser Thau zwar fiir Gras und Kraut, 
aber 'nicht fiir menschliche Magen ein Starkungs- und Lebens- 
mittel war. Es sei dies zur Lehre und' Warnung mitgetheilt, 
und dabei beilaufig bemerkt, dass der Thau auf den danischen 

, Inseln der Ostsee vom Friihjahr bis zum Herbste allnåchtlich 
und fast immer so stark failt, dass ma î am Morgen glaubt, 
es håbe geregnet. Dass es gethaut hat, ist daher niemals, wie 
so haufig im mittleren Deutschland, ein Zeichen, dass es am 
Tage nicht regnen wird, aber andererseits verdanken die herr- 
lichen W ålder und Auen Seelands und Fiihnens diesem Thaue, 
dass sie bis spåt in den Herbst hinein eine Frische des Griins 
behalten, die sie in Deutschland, zumal in trockenen Jahren, 
schon im August eingebiisst haben. Die wenigen erfreulichen 
Folgen des Thaues, die wir empfunden hatten und noch em- 
pfanden, wichen iibrigens bald einem Hausmittel, einem griinen 
Kråuterbranntwein. '

Die Glocken låuten zur Kirche. W ir folgen ihrem Rufe |
i'1

in das kleine, .aber sonst einfache und wiirdige Gotteshaus. |  
Der Ritus der dånisch- lutherischen Volkskirche, w ie .s ie  sich 
selber nennt, hat noch Manches aus katholischen Zeiten beibe-

«
I



halten, so die Messgewander der Priester. Auch waltet das 
lithurgische Element mehr vor -als bei uns * in den meisten 
Gemeinden. Aber einen erbaulichen Gemeindegesang, wie man 

ihn in vielen Gegenden Deutschlands selbst auf Dorfern findet, 
håbe ich niemals in einer dånischen Kirche gehort. Man er- 
kennt kaum die Melodieen wieder, die sie meistens von unsern 
Kirchenlieder-Komponisten iibernommen haben, wie auch fast 
alle guten deutschen Kirchengesånge, in das Dånische fiber- 
setzt, sich in dem sogenannten „Psalm bog” wiederfinden. 
Leider predigte nicht der Probst W i t h ,  der einer der begab- 
testen Kanzelredner Danemarks sein soli, sondern ein angehen-« 

der Pfarrer, der bis jetzt die Stelle eines Hiilfspredigers auf 
der ganzen Insel versehen hatte. Er schien — und es wåre 

dies nicht der erste Fali dieser Art — ein und dieselbe 
Predigt iiberall zu halten, wo er aushelfen so li, und sie ver- 
mittelst eines mehr oder weniger kiihnen Ueberganges dem 
jedesmaligen Sonntags-Evangelium anzupassen. So veranlasste 

ihn auch heute das Evangelium von' dem hochmuthigen, auf 
seine W erkheiligkeit vertrauenden Pharisaer und dem demiithi- 
gen Zollner — von den Vorziigen zu reden, welche das christ- 
liche Gebot der Liebe vor den Geboten aller andern Religio
nen voraus håbe. W are die Ausfiihrung nicht so diirftig und 
inhaltleer gewesen, man konnte dem geistlichen Herrn es nicht 
verargen, dass er immer und immer wieder und niemals von 
etwas Anderem predigen will als von dem ersten und letzten 
Gebot des Christenthums. Aber w ie seinem V ortrage’ die 
Kraft der Liebe selbst, so fehlte seiner Person die W eihe des 
alten Johannes, der eine tiefe W irkung hervorbrachte, wenn 
er in den letzten Jahren seines Lebens in die Versammlung 
der Gemeinde getragen, ihr auch nichts mehr sagen wollte und 
sagen konnte, als sein: Kindle.in liebet Euch unter einånder!

W ir wanderten nach dem Gottesdienste durch die Strassen. 
Sie waren eben so wenig belebt wie an den Wochentagen, und 
doch sahen sie ganz sonntåglich aus. Aber ich will zugeben,



dass dasjenige, was ich das Gesicht und die Augen des Sonn- 
tags nennen mochte, mehr auf einer eigenen Empfindung als 
einer åusserlichen Wahrnehmung beruht. Denn auch Garten 
und W ald und Feid und Meer —  trotzdem ihnen die geputzten 
Leute und die geschlossenen -Laden fehlen — scheinen mir am 
Sonntage anders auszusehen, als in der W oche. Nicht allein 

die Glocken, auch die Sonne verkiindet, die Båume rauschen, 
die Voglein singen es: Das ist der Tag des Herrn.

Eine Freude am Sonntage hat fur mich immer eine beson
dere W eih e , selbst Aerger und Verdruss haben einen anderen 

-Charakter, eine andere W irkung gehabt. Man mag diesen Ein- 
druck theilen oder ihn verwerfen — der Sonntag ist mir eine 
W ohlthat, und wenn ich mir sage, dass ich sie nichts Anderem 
verdanke als der Gewohnung von Jugend auf — die von dem 
Sonntage den Gang nach dem Gotteshause, eine andere Be- 
schåftigung, wie auch den besseren Anzug, den Braten und 
dergleichen Vorziige unzertrennlich machte — so will ich mich 
bemiihen, sie auch meinen Kindern zu sichern. Aber niemals
werde ich ihnen sagen, dass erlaubte Freuden am Sonntage

*

zum Verbrechen wiirden, es sei denn, dass sie den gemein- 
samen Gottesdienst Anderer storten, und niemals werde ich 
selbst — so lebhaft ich wtinsche, dass Erziehung, Sitte und 
die aus ihnen kommende Macht der offentlichen Meinung den 
Sonntag dem Larmen des taglichen Verkehrs entziehen und 
ihn edleren Empfindungen weihen mogen —- mir selbst oder 
Anderen vorreden, dass jedes Mittel hiezu ein gottgefålliges 
und die åussere Sonntagsheiligung selbst ein wesentliches Stiick 

des Christenthums sei. —
Ein langer, durrer Mann mit scheuen und doch schwår- 

merisch leuchtenden Augen ging an uns voruber.
„Auch ein Prediger — sagte mein Begleiter — dieser 

Mann ist eigentlich Schneider, hat aber sein Handwerk auf- 
gegeben, ist Mormonen - Prediger geworden und lebt von den 
Gaben seiner Glåubigen.” — Die Mormonen haben in Danemark



mehr Anklang gefunden als in Deutschland. Allein von Born
holm war das Jahr vorher ein Trupp von 68 Menschen — 

darunter wohlhabende Bauern, die Alles verkauft hatten —
nach den Salzseen aufgebrochen. Des Gegensatzes halber zu

/

den vielen, zum Theil haarstraubenden Berichten, die man fiber 
das Schicksal Mormonen-Verffihrter und fiber die Wirthschaft 
am Salzsee liest, muss ich anffihren, dass ein sonst als recht- 
lich bekannter und geachteter Mann von Bornholm seinen dor- 
tigen Freunden kfirzlich geschrieben hatte, es ginge ihm bei 
Mfihe und Arbeit ganz w ohl, seinen Landsleuten eben so. Das 
Eine, woran der Mann einen Anstoss nahm, war, dass jeder  
Mann durchaus mehre W eiber haben solle. Les extrémes se 
touchent. Ein Copenhagener Theolog hat kfirzlich herausge- 
funden, dass die Ehe vom Christenthum nur geduldet se i, aber 
immer sfindhaft bleibe, und dass wer ein wahrer Christ sein 
w olle , auf sie verzichten mfisse — ein Satz, der dem gelehrten 

Manne viele Anhanger gekostet haben soli, die bisher mit 
grossem Eifer und vieler Sympathie seinen Kreuzzfigen gegen  
das „offizielle Christenthum” gefolgt waren. Man sieht, auch 
in Danemark regen sich die Geister auf religiosem Gebiete. 
Bis jetzt hat aber noch keine Stim m e, wenigstens offentlich, 
die Polizei zu Hfilfe in diesem Kampfe gerufen, und die Re
gierung hat sich bisher weise gehfitet, Martyrer oder Heuchler 

zu machen. Das ist immer Etwas, und vielleicht ist es diesem  
Lande noch vorbehalten, bei sich eine Verbindung zu losen, 
in die der fromme Irrthum Luthers die evangelische Kirche mit 
weltlicher Herrschaft gebracht hat, — weder der einen noch 
der anderen zum wahren Vortheil, wenn sich die Herrschsucht 
hier und dort auch vorfibergehend Vortheile daraus zu gewinnen 
verstanden hat. Es ist ein charakteristisches W ort, das man 
von einem jetzt lebenden Ffirsten weiss. Im Conseil wurde das 
Grundgesetz vorgetragen und debattirt. D ieser Ffirst zeigte 
nicht die geringste Neigung sich demjenigen zu widersetzen, 
was er von bisherigen Prårogativen der Krone aufgeben soilte.



Als aber der Paragraph kam, dass der regierende Fiirst immer 
der lutherisch-evangelischen Kirche angehoren solle, rief er 
aus: N ein, N ein , so soliten ich und meine Nachfolger weniger 
Rechte haben als der geringste meiner Unterthanen, nicht das 
Recht, unsere Kirche nach unserer Ueberzeugung zu wåhlen?!

Man bedeutete dem Fursten, dass der Paragraph unaus- 
weichlich sei,  weil der Regent zugleich summus episcopus wåre. 
Die Zeiten waren drångend, der Paragraph blieb. Man hat 
nun einen summus episcopus der evangelischen Kirche behalten 

— aber er kann keine Ernennung oder anderen Schritt auf 
kirchlichem Gebiete mehr vornehmen, ohne dass ein verant- 
wortlicher Minister sie gezeichnet. Und wem ist dieser Minister 
vefantwortlich? Einer Reprasentation, in welcher, wenigstens 
dem Rechte nach, einmal eine Katholiken- oder Judenfraktion 
die Majoritåt entscheiden kann, einer Reprasentation, bei deren 
W abl sicherlich die Riicksichten auf die evangelische Kirche 
zuletzt gesprochen haben und sprechen werden. W ohin man 
sich wende, diese W iderspruche zu beseitigen, man wird immer 
nur neue finden, wenn man sich anders nicht entschliesst, der 
Kirche selbst ihre Organisation zu-iiberlassen. Nur wenn das 
ausserliche Band, das heute noch hie und dort die evangelische 
Kirche mit dem Staate verbindet, mit fester und sicherer Hånd 
gelost ist, wird die evangelische Kirche zu einer K irche, die 
religiose Freiheit zu einer Wahrheit. Der Verketzerung, der 
Heuchelei und des officiellen Christenthums mit seinem ganzen 
Pharisaer- Apparate kann freilich weniger werden, aber die 
wahre Begeisterung flir die Kirche, innerliches und lebendiges 
Christenthum wird sich mehren und dem Staate wie der ganzen

l

Gesellschaft heilsame Friichte tragen.
Doch wohin hat die Betrachtung eines Mormonen-Predigers 

uns gefiihrt? Ich håbe vielleicht leider! ein so unbezåhmbares 
Interesse fiir diese Dinge und Fragen, dass selbst B o r n h o l m  
mich von der Beschaftigung mit ihnen nicht ganz befreien kann. 
Aber es wird sich vielleicht auch hier noch eine andere Ge-
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legenheit finden, dieser fur die Protestanten D e u t s c h l a n d s  
wie D a n e m a r k s  wichtigen Frage noch etwas nåher zu treten.

Die Gåste bei dem reichen und wohlschmeckenden Mittags- 
mahl waren Håupter von Familien, die grosstentheils unter sich 
und mit derjenigen meines W irthes verwandt, jedenfalls eine 
solche Gemeinschaft von Freud und Leid unter einander haben, 
dass man sie fur eine grosse Familie halten kann. Ueberhaupt 
håbe ich noch nie eine kleine Stadt gefunden, in der so viel 
Eintracht und W ohlwollen zu bemerken gewesen wåre; denn 
auch von abvvesenden Personen wurde immer in einer W eise  
gesprochen, die einen grossen Gegensatz zu dem Tone in an- 
deren dånischen Stådten und Ivreisen bildete. W ar das Alles nur 
dem Fremden gegeniiber, so wurde es sicher dem Tacte — war 

es Wahrheit, so muss es dem Herzen dieser Månner Ehre machen. 
Der W irth h iess.m ich  mit einfachen und herzlichen W orten, 
zu denen die Gesellschaft sich erhob, nochmals auf B o r n h o l m  
willkommen, und nach den erst noch einmal gefiillten und dann 
gånzlich geleerten Glåsern zu schliessen, muss dieses W ill
kommen allerseits sehr ehrlich gemeint gewesen sein. Sodann 
tranken die einzelnen Herren mit mir in specie, ich mit ihnen 

und sie unter einander. Es ist dies uberhaupt eine eigenthiim- 
liche und mich dunkt, schone Sitte bei den Gastmahlen in 
Dånemark, die sonst viel reicher als bei uns, aber viel schweig- 
samer sind und insonderheit der W iirze des Liedes entbehren, 
das in vielen Gegenden und Gesellschaften Deutschlands noch 
immer sein Recht behauptet. Der Wirth trinkt in der Regel 
zuerst ein Glas W ein mit allen Gåsten auf einmal. Er sagt 
dabei W illkommen und nickt jedem  seiner Gåste freundlich zu. 
Sodann trinkt er ein Glas, wenn nicht, ’was håufig geschieht, 
mit jedem der Anwesenden, so doch sicher mit dem Gaste, der 
zum ersten Mal anwesend ist, oder dem zu Ehren das Fest 
gegeben wird. Dieser Gast darf uberhaupt keine schwåchliche
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Natur sein, denn alle anwesenden Herren folgen in der Regel
dem Beispiele des W irthes. Nun geht das Trinken unter den
Gåsten an. Ist die Gesellschaft nicht gross, so nickt man, das
Glas in der Hånd, dem Freunde zu, oder fragt ihn auch:
„W ollen wir nicht ein Glas') mit einander trinken?” „Darf ich
die Ehre, resp. das Yergnugen haben?” „Ist es gefållig?” oder
dergleichen mehr. Der Andere nimmt darauf ein Glas und
zwar immer mit derselben W einsorte gefiillt, oder wenn diese
ihn nicht behagt, schlågt er dem Proponenten auch wohl eine

«

andere vor. Beide salutiren mit den Glåsern, trinken und 
verneigen sich mit den leeren Glåsern noch einmal gegen ein
ander. Diese letztere Ceremonie unterscheidet die dånische 
Trinkweise von der Englischen, das Anstossen der Deutschen 
ist bei Beiden nicht gewohnlich. In der neueren Zeit haben 
auch die Frauen der Sitte sich angeschlossen, aber natiirlich 

trinken sie nicht aus, sondern sie nippen nur — obschon manche 
meiner Landsmånninnen iiber die durch die klimatischen Ver- 
håltnisse und die stårkeren Speisen erklårten W ein-Q uali- und 
Quantitåten hochlichst erstaunen wiirden, die viele Dåninnen 
bei solehen Gelegenheiten zu sich nehmen konnen. Die Tafel 
ist aufgehoben und das „Velbekomme” gesagt, das Jeder dem
Anderen wiinscht, indem er ihm die Hånd reicht. Das lang- \
sam todtende Gift des Kaffees ist geschliirft. Mehre W agen

4

stehen vor der Thiir, auf denen wir einen Ausflug machen
__ __  •

sollen. Die Rumpelei auf dem , trotz der hohen Communal-
steuer der B o r n h o l m e r ,  unglaublich schlechten Pflaster wird
sicherlich nach den verschiedenen Gerichten von niitzlicher W ir-
kung sein. W ir durchfahren die grosste Ausdehnung der Stadt,
die von Siiden nach Norden geht und behalten auch, auf den
----- -------------

*) Auf Bornho l m heisst es immer „ein kl e i nes  Glas,” ob
schon die Glaser nichts kleiner sind als auf S e e l a n d  — aber man 
will sich durch die Bezeichnung „klein” wahrscheinlich bei sich selbst 
und den Anderen von wegen der Pluralitåt dieser Glaser entschul-' 
digen.
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ebenfalls deplorabein W eg vor der Stadt angelangt, diese Rich- 
tung bei. Aber kaum sind wir fiinf Minuten gefahren, so be- 
finden wir uns auf einer der bequemen Landstrassen. Es geht,
und zwar in dem schnellen Tem po der B o r n h o l m e r  Pferde,

#

eine halbe Stunde an einem schonen Holze voruber, das wir 
unter dem Namen der Plantage spater noch nåher kennen lernen 
werden. W ir passiren zwei kleine Flussthale die mit Båumen 

und Biischen bewachsen sind.
B o r n h o l m  ist reich an kleinen Stromen und Båchen, 

die meistens in der Mitte des Landes in Moosen und Seen  
éntspringend, ihren Lauf nach den verschiedenen Kusten des 

Meeres nehmen, und da sie fast immer W iesen und Btische 
zur Seite haben, den pittoresken Eindruck der Gegend ver 
mehren. Zuweilen treiben diese Gewåsser kleinere Muhlen, in 
denen der Hofbesitzer seinen eigenen Bedarf mahlt. Denn sonst 
sind Windmuhlen an der Tagesordnung, k leine, jåminerliche 
Dinger von åltester Construction, ohne die Civilisation ihrer 
C o p e n h a g e n e r  Schwestern, die seit der Entwickelung des 
Feuer-Versicherungswesens nach und nach fast alle abgebrannt 
und durch neue, stattliche Hollånder Muhlen ersetzt sind. W ir  
uberschreiten von jenen Gewåssern die B l y k o b e a a  und 
Bagaa*)  und iiberlassen es andern Reisebeschreibern, die fiinf- 
zehn anderen Aa’s aufzuzåhlen, die B o r n h o l m  ausserdem hat.

Schon sehen wir den Thurm des kleinen, zwei Meilen von 
R o n n e  entfernten, ebenfalls auf der W estkiiste belegenen Stådt- 
chens H a s l e ,  da wird auf einen W eg  nach Osten abgebogen, 
der in einer Viertelstunde einen sanften Abhang liinan auf den 

D u e b j e r g  (T aubenberg), dem Ziele unserer Fahrt, und zu 
dem Bauernliofe gleichen Namens fiilirt.

Von den gerade eintausend Bauernhofen auf Bornholm hat 
nåmlich jeder seit alter Zeit seinen eigenen Nam en, der sich 
theils an seine Lage, theils an den Namen oder die Beschåfti-

i
-  •

*) Aa — ausgesprochen o — heisst im Dånischen Flusschen.
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gung des fruheren Besitzers„ theils an seine nationale Abstam- 
m ung, oder endlich, wie Priester- und Kusterhofe, an den Be- 
ruf des jedesmaligen Inhabers kntipft.

Auf der Hohe angelangt, werden die W agen verlassen 
und wir. besteigen einen kleinen Hugel. Pråchtige Landschaft 
mit ihren Feldern und H ofen, ihren Btischen und Holzungen, 
den Stådten und K irchen, nacli W esten und Siiden von dem 

leicht bew egten, endlosén Meere begrenzt. Nur den Blick 
nach Norden verschliesst ein H ohezug, aber zwei einsame 
Kirchen auf demselben sagen uns, dass — hinter dem Berge 
auch noch Leute wohnen mussen. Kaum mogen wir uns von 
dem abendsonnigen Anblick trennen; aber geschieden muss 

. sein — geschieden von hier wie von allem Anderen und zu- 
letzt selbst von der Erinnerung.

Die Seeluft zehrt. Meine Freunde zeigen bei der R iick-’ 
kehr in die gastlichen Zimmer schon wieder einigen Appetit. 
Aber man beschrånkt sich jetzt doch nur auf ein Sttick Brod 
und ein „kleines” Glas, dann geht’s zum Spiele und dann — * 
wieder zu einer mit Speise und Trank wohlbesetzten Tafel, 
bei der ich zwar kein steinerner und stummer Gast bin, aber 

mich im Uebrigen jeder thåtigen Theilnahme enthalte. W as 
fur Consumtionen und Constitutionen! was frir Magen und 
Kehlen! welche Verleumdung, dass. das Menschengeschlecht 
immer schwacher werde und weniger vertragen konne!

Die Bornholmer sind håuslich und sehr gesellig zugleich.
Oeffentliche Vergnugungen giebt es namentlich im W inter gar
nicht. Dieser W inter ist sehr lang und einsam — zuweilen ist wåh-
rend vier Monaten nur ein oder zweimal die Post gekommen, und

•  *

z. B. Konig Christian VIII. war schon lange begraben, als in 
allen Bornholmer Kirchen noch sonntaglich fur sein langes 
Leben gebetet wurde. Da vertreiben sich die Bauern und die 
Burger die Zeit mit gegenseitigen Besuchen und gegenseitigen 
Festen. Man kommt u'm 5 Uhr Nachmittags zusammen, nimmt 
einen Imbiss, spielt und tanzt bis zu der Abendmahlzeit, die
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aus warmen Speisen besteht und spielt oder tanzt wieder bis 
zum Morgen. In der Hauptstadt R o n n e  giebt [es auch ein 
Theater, das Dilettanten gehort und in dem Dilettanten wahrend 
des W inters einige Vorstellungen geben. Jeder, der bezahlt, 
hat Zutritt, und die Einnahmen reichen liin, das Gebaude und 
die Dec orationen zu erlialten und die anderen Kosten zu be- 
streiten. Man sagt, dass diese Vorstellungen grosstentheils 
ganz vortrefflich wåren, was wohl zu glauben ist, denn die 
Danen haben viel dramatisches Talent, insonderlieit zur Komik 
— sie kennen, eine Parthie geistlicher Herren ausgenommen, 
den falschen Pathos fast gar nicht, und das Konigliche Theater 
in Kopenhagen ist bis vor wenigen Jahren ein Kunst-Institut 
ersten Ranges gewesen. .

Nimmt man nun zu demjenigen, was iiber Geselligkeit be-
%

reits gesagt ist, hinzu, dass die Bauern, die bei Einkåufen oder 
Verkaufen nach der Stadt kommen, fast niemals dort iiber- 
nachten, sondern trotz Finsterniss, Sturm und Regen Abends 
immer wieder nach ihren Hofen zuriickkehren, das.s sie aber 
ihr Friilistuck und Mittagbrod immer bei den Kaufleuten zu 
erhalten pflegen, deren Kunden sie sind, so erklårt es sich, 
dass selbst R o n n e  keinen Gasthof und keine Restauration, son- 
dern.nur einen Krug hat, in welchem Handels- oder jeder  
Adresse und Empfehlung baare Vergnugungs- Reis ende ein 
nothdiirftiges Unterkommen finden. Nur wenn die Reisen nach 
B o r n h o l m  erst mehr in Aufnahme kommen, wiirde sich in ' 
R o n n e  wenigstens ein Sommer-Gasthof rentiren konnen, Ftir 
jetzt macht aber die Gastfreiheit der Prediger und Bauern auf 
dem Lande und der Einwohner in den Ortschaften gute Gast- 
hofe noch eben so entbehrlich wie unmoglich.

e

Auf den sonnigen Sonntag-Abend folgte ein sturmischer 
und regnerischer Montag-Morgen. W ird wohl nur ein Gewitter

4



sein — trostete sich mein W unsch, diesen Tag zu einer grossen 
und interessanten Parthie nach H a m m e r  und H a m m e r  h u a s  
zu benutzen. Aber mein Wi r t h , . der  als guter B o r n h o l m e r  
sich vortrefflich auf das W etter verstand, erklårte m ir, fur 
heute sei nichts zu hoffen, W ind und Regen wiirden anhalten. 
In freundlicher Aufmerksamkeit hatte er bereits Bedacht ge
nommen, einige alte Blicher iiber B o r n h o l m  kommen zu lassen. 
Fiir die Kenntniss der Gegenwart, der Sitten und des Lebens 
eines anderen civilisirten Landes wiirden Bueher von so altem 
Datum von nicht sonderlichem Nutzen gewesen sein. Aber 
B o r n h o l m ,  das erst seit wenigen Jahren durch eine wochent- 
liche Dampfschiflf-Verbindung mit C o p e n h a g e n  und dadurch 
mit der W elt in eine leichtere, håufigere und genauere Be- 
riihrung gekommen ist, hat sich so wenig verandert, dass eine 
Beschreibung und Chronik von 1756 noeh in vielen Stiicken 
sehr zutreffend ist, und dass W erke aus den ersten Decennien 
dieses Jahrhunderts und mit geringen Einschrånkungen den 
Eindruck machen, als wåren sie erst jtingst entstanden. Das 
Letztere gilt nun freilich von den Erinnerungen an B o r n h o l m ,  

die der auch durch seine deutschen W erke bekannte Physiolog, 
Etatsrath E s c h r i  ch t ,  Professor an der Universitåt in C o p e n 
h a g e n ,  vor Jahr und Tag im Skandinavischen Verein vorge- 
tragen und erst kiirzlich in dem ersten Hefte seiner populåren 
Vortrage veroffentlicht hat. Es ivird daher meinem Leser 
sicher eine ebenso heitere Lectiire wie einen Gewinn fur die 
Kenntniss B o r n h o l m s  gewåhren, wenn ich mit der Zustimmung 
des Verfassers jénen Vortråg iibersetzt håbe und ihn hier 
folgen lasse.



Erinnerungen * 'U  ^\ K r- '  S

aus

tintin Snftntjialt in Inrnimlin.
(1822— 1823.)

Ein Vortrag im Skandinavischen Verein 1854. *)

D a n e m a r k  ist nur ein kleines Land. Seine Bevolkerung ge- 
hort einem und demselben Stamme an. W enn sich dessenun- 
geachtet in den verschiedenen Landestheilen eine nicht unbe- 
deutende Verschiedenheit in Sprache, Sitten und Gebrauchen 
zeigt, so erklårt sich das aus der eigenthumlichen Natur des 
Landes. D a n e m a r k  umfasst verschiedene Inseln und Insel-

*) Die „populåren Vortråge” behandeln sonst mit grosser Meister- 
schaft naturwissenschaftliche Gegenstånde und sind zum grossten Theile 
vor dem Industrie-Vereine in Co p e n h a g e n  wåhrend des letzten Win
ters gehalten.. Zwar geht ihnen im Druck etwas von der Wirkung 
verloren, die der besonders gluckliche miindliche Vortrag des Herrn 
E s c h r i c h t  auf das aus 3 bis 400 Zuhorern bestehende hochst auf- 
merksame, vorzugsweise dem Gewerbe- und Handelsstande ange- 
horige Publikum hervorzubringen pflegt, aber nichtsdestoweniger 
wird die Uebersetzung derselben auch in Deutschland lebhaften An- 
klang finden. Aus den Goldbarren der Wissenschaft eine gangbare 
kleine Miinze fur das grosse Publikum zu prågen, ist immer eine 
verdienstvolle Arbeit — am schwersten und verdienstvollsten aber, 
wenn sich die Månner der Wissenschaft ihr selbst unterziehen, wie 
es Herr E s c h r i c h t  in C o p e n h a g e n  thut.
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gruppen, die zum Theil weit auseinander liegen und einen ge
ringen Verkehr unter sich selbst, einen noch geringeren mit 
fremden Nationalitåten hatten. Die nothwendige Folge war, 
dass jede dieser Inselgruppen in einer mehr oder weniger ei- 
genthumliclien Riclitung sicli entwickelte, wahrend frem de 
Sprachformen, .Sitten und Gebrauche auf alle nur einen gerin
gen Einfluss erhielten. W ir w issen, dass auf Island noch 
hente dieselbe Sprache gesprochen wird, die in ferner Vorzeit 
iiber ganz S k a n d i n a v i e n  erklang. In derselben W eise finden 
sich rings um auf den S k a n d i n a v i s c h e n Inseln in den mannig- 
faltigen Eigenthumlichkeiten der Sitten und Gebrauche, des 
Charakters und der Lebensweise des Volkes merkwiirdige Er- 
innerungen an die Vorzeit ganz S k a n d i n a v i e n s .

Diese verscliiedenen Eigenthumlichkeiten des Volkslebens 

innerhalb der Grenzen unseres eigenen Geburtslandes verdie- 
nen also im vollsten Maasse die Aufmerksamkeit, die man in 
jungster Zeit ihnen mehrseitig geschenkt hat, und mit Recht 
beklagen wir es, dass sie in friiheren Jahrhunderten nur selten 
von den Zeitgeuossen geschildert wurden ; ja  unsere jiingereu 
Mitbriider selbst konnen sich iiber die Aelteren beklagen, weil 
sie so selten aufgezeichnet haben, was. sie in ihren jungeren 
Jahren gesehen, gehort und erlebt hatten. Denn wenn die 
Eigenthumlichkeiten der Volker sich in demselben Verhåltnisse 
verlieren, wie der Verkehr unter den verschiedenen Volks- 
staxnmen leichter und lebendiger wird, so darf in Bezug auf die
zerstreut und zum Theil abseits liegenden Inseln D a n e m a r k s

#

angenommen werden, dass dieser Verlust in den letzten 20 bis 
30 Jahren grosser gewesen ist, als friiher in ganzen Jahr
hunderten. ■

Wahrend micli neulich einmal diese- Betraclitungen be-
schaftigten, Hel es mir ein, dass ich ja nun selbst schon zu den

\

Alten gehore, und dass ich in meiner Jugend wenigstens einPaar 
Jahre auf einer der einsamst gelegenen Inseln D a n e m a r k s  
verlebte. Eine Reilie von Bildern aus jenen glucklichen Jah-

i
i

I



ren kehrt in meine Erinnerung zuriick, und ich gebe sie hin
*

vvie ich sie håbe. W ohl vveiss ich nur allzu gut, wie sehr un- 
bedeutend der Beitrag ist, den sie zur Kenntniss der Eigen- 
thiimlichkeiten jener Insel geben werdcn, aber es ist einmal^ 
meine Meinung, dass man von dem Charakter und der Lebens- 
weise eines Volkes niemals eine vollstandige A'nschauung ge- 
winnen kann, wenn sie nicht von mehreren Seiten, Gelehrten 
und Ungelehrten, Eingeborenen und Fremden, geschildert wer- 
den, und dass jede solche Schilderung, wie kurz und unbedeu- 
tend sie sonst sein mag, wénn sie nur am Orteselbst  mit ge- 
sunden Augen und gutem W illen gewonnen ist, sich eine
freundliche Aufnahme versprechen darf. Deshalb hoffe ich

/

auch, dass Sie in dieser Stunde meinen B o r n h o l m i s c h e n  
Bildern Ihre Aufmerksamkeit nicht versagen werden.

Es war- am 12. August 1822, als Se. Majestat Konig F r i e 
d r i c h  VI. auf mein Ansuc.hen geruhte, mich allergnadigst 
zum Land-Physikus auf B o r n h o l m  zu ernennen. Ich war da
mals noch nicht volle 2 4 1 Jahre alt, und meine Freunde konn- 
ten sich nicht genug dariiber wundern, dass ich mich in so 
jungem Alter von einem gliicklichen Familienleben und aus 
einer fur wissenschaftliche Ausbildung viel giinstigeren Stellung 

losreissen w ollte, um mich in — N e x o  lebend begraben.zu  
lassen. So gering wurde vor 33 Jahren das Leben in jener 
kleinen Stadt angeschlagen. Denke ich freilich jetzt an jene 
Zeit zuriick, so dunkt mich,  dass ein ganz anderes Bedenken 
sich bei mir hatte geltend machen mussen, Ich hatte nåmlich, 
aufrichtig gesagt, damals nur eine sehr geringe Erfahrung als 
praktischer Arzt, und in N e x o  soilte "ich ganz allein stehen, 
ja auf ganz B o r n h o l m  war damals nur e in  Arzt, nåmlich der 
Regiments-Chirurg, und der hatte seine W ohnung in R o n n e ,  
vier Meilen von N e x o .  Aber ich war damals, wie gesagt,



keine 24£ Jahre alt, und in der Jugend macht man sich eben 
nicht viele Skyupel dieser Art. Das Ganze war etwas Neues,- 
hatte also jedenfalls das Interesse der Neuheit — und mit 
frohlichem Muthe ging ich an Bord einer B o r n h o l m i s c h e n  
Fischerjacht.

Gegenwind und W indstille zwangen den Schiffer bei H a m -  
m e r h u u s  vor Anker zu gehen. Man rief mich aufs Deck, 
mein Physikat zu betrachten. Der Hammer mit seiner stolzen, 
lialb verfallenen Burg machte einen uberraschenden Eindruck 
auf mich. Zwar hatte ich schon einige Reisen gemacht, aber 
vor 30 bis 40 Jahren reisten die Copenhagener nicht gern in 
D a n e m a r k  selbst. Auf ihren Ausflugen^suchten sie den kiirze- 
sten W eg hiniiber nach D e u t s c h l a n d ,  und obschon ich schon 
jfweimal in B e r l i n  gewesen war — das erste Mal als Junge

/ -

von 8 oder 9 Jahren, das andere als angehender Student — 
lcannte ich doch von D a n e m a r k  selbst nichts als das ostlicheI '

S e  e l a n d  und Mo e n .  So lernte ich daher D a n e m a r k  in
meinem eigenen Physikat von einer ganz neuen und hochst
ansprechenden Seite kennen, als ich, bei H a m m e r e n  an’s
Land gesetzt, auf einem der schmalen B o r n h o l m i s c h e n  W a-
gen frir viei* Personen und mit eben so viel Sitzen versehen,
iiber die Felder und durch liebliche Thaler mit ihrem niedrigen »
Buschwerk dahin fuhr.

W eniger erfreulich war der Eindruck meiner neuen Resi- 
denz — N e x o .  Copenhagener vom reinsten W asser, war ich, 
wie damals die Copenhagener im Allgemeinen, sehr bereit, alle 
anderen Ortschaften mit dem Maasstabe Co p e n h a  g e n s  zu 
messen — und N e x o  stand natiirlich weit hinter C o p e n h a -  
g e n  zuriick. Auch klang der B o r n  h o l m i s  c h e  Dialekt mei- 
nen C o p e n h a g e n e r  Ohren wenig behaglich. Anderseits ist 
es auch sehr wahrscheinlich, dass der neue Doktor den B o r n 
h o l m e r n  zuerst wenig gefiel. Mein verstorbener Vorgånger, 
Landchirurg K n a u e r  aus D i t h m a r s c h  e n , war hoch in den 
Sechzigern und von ansehnlichem Aeussern gewesen. Ich war



zwar wirklich iiber 24 Jahre, aber sah aus, als ob ich kaum 
aehtzehn oder neunzehn wåre. Dazu verst.iess ich all’ Augen-

m

blicks gegen alle gute B o r n h o l m i s c h e  Lebensweise. Gleich 
bei dem ersten Besuch in einem Hause weigerte ich mich 
hartnackig, mit dem W irth ein Glas Branntwein zu trinken, 
und auf die ganz gewohnliche Frage: „N a, wie gefallt’s dem
Doctor auf B o r n h o l m ? ” antwortete ich hochst leichtsinnig: 
„das ist eine prachtige I n s e l ! ” — bis ich endlich meinen Miss
griff einsah, als ein alter Mann mir bei dieser Antwort einst- 
mals sehr ernsthaft bemerkte: „Uebrigens nennt unser aller-
gnådigster Konig B o r n h o l m  „U nser L a n d  B o r n h o l m ”. 
Von jener Zeit an antwortete ich immer: „ B o r n h o l m  ist das 
schonste L a n d ,  das ich jemals gesehen håbe,” — und hiermit 
war man vollig zufrieden gestellt.

W as indessen mein Gliick in der neuen Stellung am 
meisten begrundete und sich dazu auch am besten eignete, das 
war der gliickliche Ausfall meiner Kuren, obschon ich mich 
oft gewundert håbe, dass ich damals als praktischer Arzt so 
viel Gliick machen konnte. Die Behandlung eines Miillerjun1 
gen, dessen Arm von den Zåhnen des Radwerks ergriffen und 
an drei Stellen zerquetscht w ar, gab mir den ersten Ruhm. 
Da ich den Jungen ohne Amputation herstellte, wollten Alle 
den jungen Doctor geholt haben, war es auch nur, um ihn von 
der Familie besehen zu lassen. Morgens hatte ich oft 2 und- 
3 W agen und in dem folgenden strengen W inter 3 und 4 
Schlitten mit klingendem Schellengelåut vor meiner Thur. 
Ueber alles Mogliche soilte ich meine Meinung sagen, die man 
gewohnlich sehr richtig fand oder mir gegeniiber wenigstens so 
that. So ward ich hald bornholmisirt und ich konnte nicht mehr 
begreifen, wie das B o r n h o l m i s c h e  anfangs in meinen Ohren 
gekratzt oder so hasslich gesungen hatte, da mir jetzt der 
Dialekt weit kraftiger und behaglicher als der C o p e n h a g e -  
n e r  schien. Die B o r n h o * l m i s c h e  Nationaltrachit hatte mir 
immer sehr kleidlich geschienen, und fur das Eigenthiim-



liche des dor t i gen  ganzen Volkslebens gewann ich ein leb- 
haftes Interesse.

W ie bekannt. hat auf B o r n h o l m  der ganze mittelste Theil
des Landes unter dem Namen A l m i n d i n g e n  von alter Zeit
her immer unbebaut. gelegen. Zu meiner Zeit hatte man indess
schon eine ziernlich grosse Strecke davon mit Tannen bepflanzt.
D5rfer giebt es nicht. Alle Hofe liegen zerstreut umher, jeder

• von ihnen ist, eben so wie die Kirchen, nach den vier Himmels-
gegenden*) gerichtet. Die Lange der Stuben liegt von Ost

. \

nach W est. Die letztere Riicksicht gilt auch fiir die innere
Einrichtung.' Man tritt in die grosse Stube durch eine Thiir 
an der ostlichen Wand. Links (gegen Silden) gehen die 
Fenster, drei oder vier,  nach dem Hofraum, langs derselben 
steht eine Bank, vor ihr ein langer Tisch: „der siidliche T isch;” 
zur rechten ein kleinerer Tisch: „der nordliche Tisch,” an dem
gewohnlich das Gesinde, bei Gastereien aber alles Mannsvolk

;

Platz nimmt. Am westlichen Ende des langen -Tisches steht 
ein Lehnstuhl mit hohem Riicken: der Ehrensitz, auf den
sonst der Hausherr, bei Besuchen der Gast, bei Festen der 
Pfarrer das Privilegium hat. An der Seite steht die B o r n -  
h o l m i s c h e  Uhr und befinden sich die Thiiren zu den andern 
Stuben.

Treten Sie gefålligst mit'mir in eine dieser grossen Stuben, 
wo man gerade ein „Uffrol” (Opferbier) das heisst ein Begråbniss- 
fest feiert. Auf der Bank langs den'Fenstern nach dem H ofe, an 
dem „siidlichen Tische” sitzt alles „W eibsvolk.” Die nationale 
Trauertracht, in die sie alle gekleidet sind, giebt der Reihe 
ein sehr feierliches Aussehen. Ihre Rocke sind schwarz, wenig- 
stens ganz dunkelfarbig; am Halse ist in eigenthumlicher W eise  
ein .weisses Halstuch befestigt, auf dem Kopfe sitzt ein Putz

♦

*) Die Dånen sagen hierfur „Verdenshjorner” (Welteecken).
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von verschiedener Form. Die Reichsten tragen „N olier,” nam-
lich kleine Hauben, die sehr nach hinten sitzen und ein wenig
iiber dem Scheitel endigen, mit einem aufrechtstehenden quer
iiber den K opf gehenden Streifen, der mit einer Reihe steifer^
langstånglicher, schwarzer Blumen besetzt ist. Das' Haar vor
dem »Scheitel ist stark nach hinten gestrichen und gepudert.
Ebenso ist der mittelste Theil der Stirn mit Hulfe von
W achs oder Pomade stark mit Puder belegt und zvvar in der
Form eines scharf geschnittenen D reiecks, dessen »Spitze nach
der Nase geht. Andere tragen vor der kurzen Haube Spitzen
von derselben Form wie jene Puderparthie, die mit zwei breitern
iiber die Ohren auf die Backen fallenden Spitzen verbunden
sind. Alles „W eibsvolk” sitzt sehr schweigsam und still.

Ist an diesem Tische noch mehr Platz als fur die F rauen-.
zimmer, den Pfarrer (und den N e x 6 - D octor), so erhalten auch
noch der Klister und einige vornehmere Bauern ihren »Sitz auf
seiner nordlichen Bank. Die Manner bragen lange schwarze
Rocke und schmucke weisse Leiriewand — alles nach alter
Zeit Schlag und Schnitt. Die Tafeln sind mit sehr reinlichem
Tischzeuge bedeckt. Vor jedem Gaste liegt Gabel, Messer und
L otfel, grosstentheils in alterthumlieher Form,' das Loffelblatt

*

kreisrund, der Stiel schon ausgearbeitet. Auf einem der Loffel 
fand ich 1660 eingegraben.

Der Herr Pfarrer erinnert an das Tischgebet. Allgemeine
Stille. Alle senken den Kopf und falten die Hånde. Der Pfarrer
erhebt sich zuerst. Sogleich nach ihm alle Anderen, und Alle
auf ein Mal gehen daran — sich ein »Stiick Butterbrod zu
schmieren und die Branntweinglåser zu fullen. Jeder Mann /
leert zuerst flir sich allein sein Glas, dann gehen die Glaser 
rund um in der Reihe der W eiber. Die Verheiratheten nehmen 
meistens auch einen ganzen „Syp” <’), die Mådehen nippen nur. 
Jeder speist darauf sein Butterbrod. * *

*) So wird dort wie in S c h w e d e n  ein Schnaps genannt.

*
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Nun erscheiner. eine Menge Schiisseln auf den zwei Tischen. 
(Bei grosseren Festen sind natiirlich auch Tische in den ånde* 
ren Stuben gedeckt.) So viel ich weiss sind die Gerichte 
immer dieselben. Das erste besteht aus Suppenfleisch mit 
K losen, wozu immer Meerrettig - Sauce in kleinen Schaalen 
herumgereicht wird. Am ‘„siidlichen T ische” besorgt der 
W irth und der Leichenbitter die'Aufwartung selbst. Beginnen 
die Fleischschiisseln leer zu werden, so wird die Suppe in 
Topfen hereingebracht und in dieselben ausgegossen. Die 
Gaste langen mit iliren Loffeln zu, und nimmt der Vorrath ab, 
wird neuer dazu geschuttet. Die allgemeine Stille hiebei wird 
ab und zu von den Aufmunterungen des Herrn Pfarrers unter- 
brochen, z. B .: „N a, wie gehts am nordlichen T isch , Ihr scheint 
mir da oben so m ausestill! ”

Die Suppe ist verzehrt, das Mannsvolk nimmt den zweiten 
„Syp.” M esser und Gabeln werden von den Aufwartenden 
abgewischt und nun der Braten aufgetragen. Auf den siid
lichen Tisch: ein Truthahn, eine Gans, ein Lamm, vielleicht 
auch noch ein Schwein oder Ferkel, oder anderer Bi’aten. Zu 
sammtlichen Braten dieselbe Sauce °) — geschmolzene Butter, 
und als Einge machtes rothe R iiben, mit selbst gebrautem Bier- 
essig bereitet. Zum Getrank giebts aber ausser Branntwein 
nur ein gelbliches, gewohnlich triibes, diinnes und siisses Bier.

Der Pfarrer låsst nun einen Teller herumgehen fur die 
Armen, oder der Leichenbitter ist’s, der mit dem Teller vor- 
kommt und in åchtem Leichenbitterstyl die Aufforderung er- 
gehen låsst: nach alter Sitte der Armen zu gedenken. Ist der 
T eller, auf den jeder einige Schillinge zu legen pflegt, umher- 
gegangen, so tritt der Leichenbitter vor und halt eine Rede,

’) Les extrémes se touchent — wåhrend in unseren guten biir- 
gerlichen Kuchen jeder Braten seine besondere und eigenthumlich 
schmeckende Sauce erhålt, sclnnecken die Saucen an ,,vornehmen” 
Tafeln aucli alle iiberein, wenn sie auch nicht gerade— geschmolzene 
Butter sind. Anm. d. Uebersetzers.



die bei Kindtaufen und Hochzeiten gewohnlich komisch sein 
s o l i ,  bei den „Uffroln” aber wenigstens fur die Fremden mehr 
als komisch durch den monotonen Leichenbitter-Pathos wird, 
mit dem er sie in streng B o r n h o l m i s c h e m  Dialekt e.vortrågt. 
Er dankt den geehrten Gåsten, dass sie mit ihrer werthen 
Gegeriwart dem Todten noch die letzte Ehre erwiesen haben, 
bittet s ie , noch eine oder sechs Stunden — Alles nach gefål- 
ligein Behagen zu verweilen und — nåchsten T ags, Glocken 
Eilf, Allesammt wieder zu kommen. Auf den Fremden ist beim 
Anblick der vielen leeren Schiisseln und der zergliederten 
Braten die letzte Einladung von schlagender W irkung.

Der Herr Pfarrer fragt darauf, ob sie am „nordlichen 
Tischc” fertig sind, worauf er Alle auffordert, ihr Gebet zu 
spreehen. Nach einer gleichen Pause wie vor der Mahlzeit, 
erhebt man sich und wfinscht sich, zu Jedem herumgehend, 
„W ohlbekomme.” Die Månner geben einander die Hånd, das
„W eibsvolk” kiisst sich gegenseitig den Mund auf beiden Seiten.

• \

Die Månner geben aucli den Frauen die Hånd — wobei zu- 
weilen wohl auch ein Kuss abfållt.

Uebrigens war die Einladung des Leichenbitters keine 
Spiegelfechterei, und den nåchsten Tag giebt es allezeit Reis- 
brei und Klippfisch.

Bei diesen Gastereien wird unbestreitbar eine grosse Menge 
Branntwein getrunken. Man bedient sich hierbei gewohnlicher 
W eingiåser, und zu jeder Mahlzeit und zu jedem Gericht oline 
Ausnahme gehort ein solches Glas. Der junge Doctor wollte 
anfånglich in dieser Beziehung eine „radicale Reform” durch- 
fiihren — aber er machte nicht. einen einzigen Proselyten. Als 
ich das erste Mal auf einem Bauerhof mit der Familie ass und 
sah, wie erst der Mann, dann eins der ålteren Kinder das 
Glas leerte, dann ein Junge, der kaum fiber den Tisch sehen



konnte, auch seinen j,Syp” bekara und nun die Mutter, die ihr 
jiingstes, noch die Brust nehmendes Kind auf dem Schoos hatte, 
nicht allein selbst trank, sondern den Rest im Glase auch dem 
K inde-reichte, da glaubte ich den Augenblick gekommen, gånz- 
liche Enthaltsamkeiti zu predigen. Aber von einem Lehnstuhl 
in der Ecke der Stube erhob sich ein baumhoher Greis mit 
granen Haaren, legte die Hahd auf meine Schulter und sagte: 
„N ein , Herr Doctor, hatte ich nicht Branntwein bekommen 
seit meiner fruhesten Kindheit, so lage ich schon seit Langem 
in meinem Grabe.”

W ollte man wirklich dem auf Bornholm so allgemeinen 
Branntweintrinken entgegenwirken, so wiirde das meiner An- 
sic-ht nach am Besten durch die Einfuhrung eines gu ten , etwas 
starken Bieres geschehen. Gegohrene Getrånke ganz zu ent- 
behren, darein werden sich kaum Leute finden, die einmal an 
sie gewohnt. sind.*)

Bald wusste man uberall, dass es zu den besonderen Feh- 
lern des jungen N ex o -D o c to rs  gehorte, dass er keinen Brannt- 
wein leiden konnte. Ein anderer nicht weniger auffalliger 
Fehier war, dass er sich niemals zwischen Nord und Siid, 
W esten und Osten zurecht finden konnte. Die B o r n h o l m e r  
gebrauchen nåmlich nur åusserst selten die Bezeichnung Rechts 
und Links. Fragt man also z. B.: W er ist das junge Mådehen 
zur Rechten? so fragt der Andere wieder: Die im Osten? In 
den B o r  n h o l  m i s c h e n  Stuben orientirt man sich bald (iber die

’ *) Obschon wir noch an einer anderen Stelle in diesem Buche 
auf das Verhåltniss der B o r n h o l m e r  zum Branntwein nåher zu- 
riickkommen werden, so sei doch hier schon auf Grund officieller 
Quellen angefiihrt, dass auf Bo r nho l m auf jede Seele jåhrlich 
261- Pott (4  Pott =  3 Quart) Branntwein und mit Hinzurechnung 
des Weins 27-A- Pott kommt, wåhrend im iibrigen Danemark doch 
nur 20 Potter jåhrlich. Die Produktion des Branntweins betrug 
1852 auf Bo r nho l m selbst 324,112 Potter. Eingefuhrt von anderen 
Dånischen Plåtzen wurden 263,892 Potter!

#
w



Himmelsgegenden, weil Jedes und Alles nach ihnen gestellt ist. 
Frug ich aber auf meinen Ausfliigen zu Pferd nach dem W ege  
zu Hans K o f o d  oder Mads K o f o d *  **)) und erhielt zur Antwort: 
„Der Herr Doctor kann niemals fehlen; Sie brauchen nur nach 
Si idos t .  zu reiten, bis Sie zu einem Kreuzweg kom m en, dann 
drehen Sie sich gerade im O s t e n  um und wenn Sie einen H of 
gerade im N o r d e n  sehen, so reiten Sie westlich herum, bis 
Sie einen andern H of N o r d  N o r d w e s t  sehen” — so sah mich 
der beredte W egw eiser oft zu seiner grossen Verwunderung 
gerade den verkehrten W eg  reiten.

Die B o r n h o l m e r  selbst. sind immer und iiberall in Riick- 
siclit auf die Himmelsgegenden orientirt. Ich glaube, wenn 
man einen B o r n h o l m e r  mit verbundenen Augen zehn Mal 
rund um dreht — er wird immer gleicli Ost und W est angeben 
konnen, um so leichter, da er allezeit w eiss, was fur W ind  
ist. Denn da es sehr unwahrscheinlich i s t , dass der W ind  
sich gedreht hat, wåhrend er selbst gedreht wurde, so wird 
er selbst mit verbundenen Augen leicht die Gegend wieder 
kennen, weil er vorher w usste, woher der W ind kam. „Der 
B o r n h o l m e r  hat immer seinen Compass im K opfe,” soli ein 
Fremder einmal gesagt haben, und das hat sicher seine Rich- 
tigkeit, so lange wenigstens als der B o r n h o l m e r  auf B o r n 
h o l m  ist. Dass es indess tauschen kann, weiss ich, seit ich 
einen B o r n h o l m e r  zu einem Anderen sagen horte: „Denke
Dir, was C o p e n l i a g e n  fiir eine Stadt ist. Ich ging dort drei 
Tage umher — und wusste nicht, wié*°) ich g in g!”

*) Ko f o d  und R o n n e  sind nåmlich Namen, die auf B o r n 
holm ziemlich dieselbe Rolle spielen wiebei uns Mul l er ,  S c h u l z e ,  
Meier u. s. w. '

**) Nåmlich nach welcher Himmelsrichtung.



Doch wir verlassen das Innere von B o r n h o l m ,  um uns 
an der Kiiste umzusehen. Hier an den Ufern des Meeres ist 
der B o r n h o l m e r  eigeritliche Heimath. Sie "sind fast alle 
tiichtige Seeleute. Es wåre iibertrieben, zu sagen, von der 
Geburt an, aber es ist richtig, dass sie es von friihester Kind- 
heit an sind. Die B o r n h o l m e r  lernen so zeitig sich nach 
den Himmelsgegenden zu orientiren, wie die C o p e n h a g e n e r  
Rechts von Links zu unterscheiden. Der B o r n h o l m e r  lernt 
und muss es mit der Muttersprache selbst lernen, aber im 
gleichen Verhaltniss lernt er auch,. sich iiberhaupt heimisch auf 
dem Meere zu fiihlen, insonderheit, wenn er zu der iiberwie- 
genden Mehrheit von Familien gehort, die an der Kiiste selbst 
wohnen und dort iliren Erwerb finden. Wahrend meines Au- 
fenthalts in N e x o  kam es vor, dass ein kleines Boot mit einem 
Knaben von 12 Jahren und seinem jiingeren Bruder kanterte. 
Keiner von ihnen verlor Geistesgegenwart. Der Aeltere fasste 
den Jungern und arbeitete ihn mit sich hinauf nach dem Kiel, 
wo er ihn und sich selbst festhielt, bis man ihnen Hulfe 

brachte.
Die Hauptstrasse und der Markt in N e x o  liegen langs 

dem Strande mit offener Aussicht nach dem M eere, ungefahr 
wie in unsern Fischerdorfern iiberhaupt. Hort ein C o p e n  h a g e 
n e r  Doctor die Gesprache dort, wird ihm oft zu Mutlie, wie 
es einem B o r n  li o l m i s e  h e n  Seemann sein m iisste, wenn er 
eine Doctor-Disputation horte. W enn ich mit meiner Brille 
am fernsten Horizonte ein Schiff kommen zu sehen glaubte, 
disputirten die B o r n h o l m e r  schon, ob es flas von M a d s  
J e n s e n  oder J o r g e n  K o f o d  wåre. So horte ich einst ein 
al terndes W eib , die flache Hånd iiber den Augenbrauen, be- 
merken: „Das ist C h r i s t e n  J e p p e s e n ,  ich kann es an sei
nem neuen Bugsprietsegel sehen.” Sagte ich: „dort kommt 
ein Schiff,” war die Antwort: „Nein, Herr Doctor, das ist eine 
Englische Brigg, die vor halbem W inde nach der Finnischen 
Bucht geht.” Uebrigens geht kein Schiff vorbei, ohne dass



seine Manover einer strengen Kritik unterworfen werden.
Bald macht, der Schiffer zu kurze, bald zu lange Schlåge, bald
hat er zu viel Segel auf, bald musste er dieses oder jenes
noch beisetzen, bald musste er weit mehr nach Osten oder 

*
W esten halten, bald hat er wahrscheinlich Mangel an Mann- 
schaft etc. etc. Man sagt auch nicht, es ist starker oder sehr 
starker W ind, man w eiss gleich, ob es Laberkuling oder Bram- 
segels- oder Marschsegelkuling ist.- Noch weniger spricht man 
dariiber, w o h e r  der W ind kommt. Jeder weiss es von sich 
selbst, hort es an dem Sausen des W indes oder dem Brausen des 
Meeres, sieht es an den Bewegungen der W ellen, an dem Zuge 
der W olken, an den Bewegungen der Schiffe. Man spricht 
aber dariiber, wie der W ind zur Nacht oder den folgenden Tag  

werden wi r d , .  wozu das Aussehen des Horizonts und des W ol- 
kenhimmels Kennzeichen und Anleitung giebt. Der B o r n h o l 
m e r  weiss selbst in dunkler Nacht, was fur W ind ist. Er hort 
es am Schalle vom Meere her oder am Gerausche derFenster- 
laden, und halb im Schlafe ruft es der W achter ihm zu, der 
hier statt des Verses in Co p e n  h a g e n  schreit: „Die Glocke 
hat elf geschlagen — der W ind ist Nordwest.”

Als eine Schattenseite glaubte ich anfånglich bei den B o r n 
h o l m e r n  ihre kaum verhehlte Freude betrachten zu miissen, 
die sich bei der Nachricht von einem W rak zeigte. Aber ich 
merkte bald, wie ich in dieser Beziehung meinen Landsleuten 
durchaus nichts vorwerfen konnte. Die erste Strandung, die 
wahrend meines Aufenthalts auf B o r n h o l m  vorfiel, war die 
einer Preussischen Galeas, die beim Ansegeln ihr Steuerruder

m

verloren hatte und nun auf eine Sandbank der Siidkuste trieb, 
von der iltre ganze Ladung an das Land geborgen werden 
musste. Sie bestand aus einer grossen Menge Franzosischen 
Papiers, Rainetten und aiisgezeichnetem Apfelwein und fullte 
fast drei Bauernhofe. Aus meilenweitem Umkreis kam die 
Bevolkerung zur Bergung und Auction zusammen. Alle hatten 
dabei etwas zu bestellen. Die Seeleute zu bergen, die Bauern



das Geborgene unter Dach und Fach zu bringen, die Kaufleute 
zu kaufen, der Doctor die Unschådlichkeit der Waaren zu un- 
tersuchen, der Stadtvogt und Stadtschreiber das Ganze zu ord
nen, der Amtrnann die Aufsicht zu fuhren, der Kommandant .die 
Ordnung aufrecht zu erhalten. Capitain und Mannschaft, die 
ganz olme Schuld vvaren, hatten nichts von ihren eigenen 
Sachen verloren und wurden auf’s Beste verpflegt. Das Ganze 
bot vvirklich ein interessantes Schauspiel, und es kam mir vor, 
dass, wenn alle Strandungen so gut abliefen, eigentlich Niemand 
dabei Verlust erleide — ausgenommen die V ersichenm gs-G e- 
sellschaften, und bemerkte ich: „die Versicherungs-Gesell-

’schaften soilten am w enigsten klagen, denn sie leben ja von 
Strandungen. Gabe es keine Strandungen, so wtirde Niemand 
assecuriren und die Assecurance-Compagnien gingen zu Grunde!”

Nocli weniger fand ich mich bei der folgenden Strandung 

zu einem missbilligenden Urtheil aufgelegt. Diesmal war es 
eine hollandische Kuff, deren Ladung aus ganz ausgezeichne- 
ten,  grosstentheils bouteillirten W einen flir den Kaiser von 

- Russiand bestand — sodann aus einer vollstandigen Sammlung 
aller in den letzten zwei Jaliren in Frankreich erschienenen Bli
cher und endlich einer grossen Menge Franzosischer Galanterie- 
sachen, besonders feiner Stahlarbeiten. Hatte die erste Stran
dung mich mit Papier fur viele Jahre versehen, so that es 
die zweite in nicht geringerem Grade mit W ein und — mit 
neuen Biichern, wie sie kein Naturforscher und Arzt in C o - 
p e n h a g e n  besser haben konnte. Ich miissté ein Heuchler 
sein, wenn ich bestreiten w ollte, dass ich nicht die lebhafteste 
innere Freude empfand, als ich bei dem Blick in eine eben 
geoffnete Kiste las: B i o t ,  traité de physique expérimentale,
C u v i e r ,  recherches-sur les ossements etc. etc.

So musste ich also in dieser Beziehung auch gegen die 
guten B o r n h o l m e r  nachsichtig sein. Und nun gar, als ich 
Zeuge ihres Muthes und ihrer Sachkenntniss bei der Bergung 
war! Vor S v a n i k e  kam es im Herbst 1822^ or, dass ein



grosses Englisches Schiif, das wegen widrigen W indes einige 
Zeit dort vor Anker gegangen war, beim W egsegeln >so ge- 
waltsam gegen eine Klippenwand stiess, dass das Steuer brach 

und Deck und Masten umstiirzten. Es war Dåmmerung. Eine 
Englånderin sass ganz ruhig in der Kaj ute und trank Thee. 
Plotzlich wird ihr zugerufen, augenblicklich mit ihrem Kinde

I

herauf zu kommen, wenn sie siclr und ihm das Leben retten
wollte. B o ' r n h o l m i s c h e  Seeléute waren von der Kviste aus

• ______  _ _ _

Augenzeugen des Ungliicks gewesen. Das W rack lag dicht
oben an der Klippenkiiste, aber es war ausserordentlich schwie-
rig, bei der ziemlicli lieftigen Brandung ihm anzukommen.
Capitain und Mannschaft hatten vollauf zu thun, die Masten zu
kappen. Die unglvickliche Mutter hatte alle Fassung verloren,

%
und als sie die barschen Seeleute mit einer fremden Sprache sich 
vordrången sah, den einen, um ihr Kind, den anderen, um sie 
selbst zu ergreifen, gerieth sie in eine Verzweiflung, die viel- 

leicht ihr und ihres Kindes Leben gekostet haben wvirde, hatten 
nicht die braven Seeleute, ohne davon irgend eine Notiz zu neh- 
men, das Ihrige gethan. Gezwungen, einige Zeit in S v a n i k e  

sich aufzuhalten, erkannte sie spater, in den Mannern, die da
mals iliren Abscheu erweckt, ihre lieben Erretter.

Vielleicht erlauben Sie mir, eine andere Seemannsgeschichte 
von meinem Aufenthalt auf B o r n h o l m  mit grosserer Aus- 
fuhrlichkeit zu erzåhlen.

An einem kalten Herbsttage sehe ich von meinem Fenster 
einen grossen Theil der Einwohner von N e x o  auf dem Markt 
sich zusammenscliaaren und unverwandt hinaus nach dem Meere 
blicken; ich eile liinzu. Ein grosses Schiff geht dicht bei der 
Kviste vor Anker. „D as ist eine A m e r i k a n i s c h e  B rigg,” 
heisst es, „weiss Gott, was sie hier vor Anker fiihrt bei dem 
starken Landwinde. Da ist ja niclits im W ege an der Takelage.

5



Die geht ja so schmuck auf uns zu, als wollte sie schnurgrade 
auf den Markt laufen.” Man sieht ein Boot aussetzen. Der 

Capitain sitzt selbst ara Steuer. Die Neugierde Aller isL au f’s 
Hochste gespannt. Das Boot legt an. Der Capitain springt 
heraus. Es ist ein fixer, sonnenverbrannter Seemann von eini- 
gen 30 Jaliren. Er tritt zu den Zuschauern. „ G rus s Go tt, 
Gentlemen” heisst es. Aber er sieht sieh unter ihnen ura, 
als suche er Jemanden. Nun scheint er ihn gefunden zu haben. 

„Meine theuren Freunde kennt Ihr raich niclit m ehr?” — 
„Capitain T o m ”, heisst es von mehreren Seiten, „Capi

tain T o m ,  Ihr seid e s !”
Capitain T o m !  wer ist Capitain T o m ?
Zehn Jahre vorher war aueh eine herrliche A m e r i k a n i -  

s c h e  Brigg an derselben Kiiste mit demselben W inde vorbei- 
gesegelt. Aber sie kam der Kiiste zu nah, lie f sich fest, das 
Schiff wurde ein W rack. Der Capitain war ein Mann in dem 
Anfang der Zwanziger. Er verwiinschte in seiner Verzweiflung 
sein Schicksal, B o r n h o l m  und alle B o r n h o l m e r .  Aber 
bald lernt er die B o r n h o l m e r  besser kennen, zuerst bei der 

gefåhrlichen Bergung von Ladung und W rack, dann wåhrend 
des halbjahrigen Aufenthalts, den er in N e x o  nehmen musste. 
So lernte er die B o r n h o l m  er  lieben und gewann viele Freunde 
unter ihnen, vielleicht aueh einige Freundinnen. Das war Ca
pitain T o m  gewesen.

Jetzt hat er schon eine Reihe von Jahren eine andere 
eben so grosse und schone Brigg gliicklich durch alle Fahr- 
wasser gefiihrt und ist augenblicklich auf dem W ege von P e -  
t e r s b u r g  nach A m e r i k a .  Er passirt B o r n h o l m ,  da fallen 
seine Augen auf das alte N e x o .  Durch das Fernrohr sieht 
er die Leute auf dem Markt. Da kann er der Versuchung
nicht widerstehen. Er lasst den Anker fallen, um an’s Land

/

zu gehen, nach den alten Freunden zu fragen, ihnen das neue 
Schiff zu zeigen, ein Glas mit ihnen zu trinken und dann schnell 
die gefåhrliche Kiiste wieder zu verlassen.



Nach und nach erkennt er mehrere wieder. W iedersehn ist 
freilich riicht allzeit erfreulich. „ G r a m !  bist alt geworden, 

• G r a m ! ” (Er hatte noch nicht ganz die Sprache seiner Freunde 
in N e x o  vergessen.) Er fragt nach der Frau des Einen, nach 
der Tochter des Anderen. Jene ist todt, diese nun verheirathet 
und hat schon ein halbes Dutzend Kinder. „W here is Doctor 
K n a u e r ? ” „Er ist todt, hier unser neuer Doctor.” „Ah that 
young gentleman? W here is H a n s e n ? ” „ H a n s e n  ist 
krank.” „ H a n s e n  ist, krank — lasst uns zu Hansen gehen.” 
Aber auf dem W ege dahin muss er noch erst zu diesem und 
zu Jenem, und an jeder Stelle wird naturlich ein Glas getrun-
ken auf das unerwartete W iedersehen. Nun versammelt sich

_____ /  _____

Alles bei Capitain H a n s e n .  Wålirend Frage und Antwort 
mit Handedrucken und Ausbruchen von Freude oder Bedauern 
wechseln, wird in der oberen Etage des Hauses ein Fest be- 
reitet. Ein langer Tisch mit zwei Reihen Banken ist mit 
Punschbowlen, Glåsern und Tabackspfeifen besetzt. Bald ist 

die Frohlichkeit in vollem Gange. Den niedrigen Raum fullt 
der Dampf des Punsches und der Pfeifen. Es wird dunkel. 
Lichter werden angeziindet. Eine Gesundheit folgt der andern: 
Capitain T o m !  Capitain W i n s l o w !  One glas for our poor 

host Capitain H a n s e n !  W e will never meet again! Freuud- 
. schaft fur im m er!

Nun ist es draussen ganz dunkel geworden. Durch die
stark beschlagenen Fenster sieht man nur schwarze Nacht.
Da erblickt man, nahe dem Eingange, eine unruhige Gruppe.
Ein kleiner gedrungener Seemann mit einem Gesicht, das
Sonne und W ind stark mitgenommen haben, und mit grossem
Backenbarte ist im Handgemenge mit mehreren Anderen. „Ich
will es sagen — ruft er — nein, ich will es schrein, so

»

dass . . . ” „Du solist es auch sagen, aber nicht so” und man 
sucht ihm den Mund zuzuhalten. „Ja, bei allen Teufeln, ich 
soll’s. — Capitain T o m ,  hort Ihr den S t u r m !  ! ” —

Augenblicklich Todtenstille in der ganzen Stube. Durch
5*



Dampf und Rauch sieht man bei dem Scheine der hoch bren- 
nenden Dochte der Talglichte eine Reihe rother Seemannsge- 
sichter mit lauschenden Mienen und starren Augen. Der Sturm- 
regen peitscht an die schwarzen Fenster, dass die Stube er- 
bebt. Eine tiefe Bassstimme sagt langsam und ernst; „Ost- 
Syd-Ost, doppelt gereffter Marssegelssturm.” — „My ship!” — 
„I must along!” — „Farewell! farewell: zum letzten Mal!” — 
„Lebe wohl, T o m ,  und nun nur noch ein Glas auf dem Fall- 
seil.” „Nein, bei allen Teufeln,” schreit der kleine gedrungene 
Schiffer, und wie ein Hammer fåilt seine geballte Faust auf . 
den T isch , dass N åpfe, Glasér und Lichter wackeln, „nichts 
mehr getrunken, fort. Alle fort, und das gleich auf der Stelle. 
Seine Mannschaft liegt draussen wie Schweine. Fort, Capitain 
T o m !  fort!” — „Ich muss einen Lootsen haben!” — „Lootsen? 
wir sind alle Lootsen! fort! fort!” — und heraus aus der Thiir, 
die steile Treppe nieder stiirzt Einer nach dem Andern oder 
von den Nachfolgenden vorwårts gedrångt zwei und zwei zu-

i

sammen unter Abschiedsumarmungen.
Die Vordersten hort man nun schon ausserhalb rufen und 

schreien. Capitain T o m ’s Stimme dringt durch: „ J a c k !  
D i c k !  God dam, where is J a c k ? ” Auf der Treppe noch 
Larm von schweren Stiefeln und schreienden Stimmen — aber 
oben in der Stube ist nur Einer zuruck. Der Einzige von der

<r

ganzen Gesellschaft, der nicht „ganz befahren” war. Rothgelb 
bricht der Schein der langen Lichtschnuppen durch den Nebel 
von Rauch und Dampf und zeigt Tisch und Boden wie ein 
Schlachtfeld: umgesturzte Banke, zerbrochene Glaser und
Rreidepfeifen. Das Heulen des Sturmes schallt doppelt stark 
durch die Stille der Nacht. Das Meer braust, die Takelage 
pfeift von den Fahrzeugen im Hafen. — Jetzt entfernt sich das 
Rufen des Seevolks mehr und mehr, aber ab und zu glaube 
ich noch T o m ’s Stimme oder die eines der B o r n h o l m e r  

wieder zu erkennen.
Mit bangen Ahnungen mische ich mich unter die Mengé,



die aussen vor dem Hause oder am Strande sich versammelt 
hatte. „W ird’s noch gut gehen?” „Ja, wenn sie noch recht- 
zeitig auf die Brigg kommen. Aber das wird schwer halten, 
ihr anzukommen. Der W ind ist gerade gegen Land und wir, 
haben schweren Seegang.” „Die A m e r i k a n e r  konnen durch- 
aus nichts vertragen” — bemerkte ein Anderer — »von der 
ganzen Mannschaft konnte keiner auf den Beinen stehen und 
sie hatten doch gar nicht so viel getrunken!”

Aber sie erreichten das Schiff noch zur rechten Zeit. 
Kaum waren sie an Bord gekoininen, als Capitain T o m  eine 

Axt verlangte, um sein Ankertau zu kappen. Jede Minute war 
kostbar, denn es war die hochste Zeit, in die offene ,See zu 
kommen. „Nein, der Teufel hol’s ,  Du solist Deinen Anker 
nicht hier liegen lassen, T o m ! ” heisst e s , und die Manner ha- 

• ben schon die Hebel ergriffen imd winden singend empor, so 
dass das Heulen des Sturmes und das Brausen des Meeres 
von dem munteren Gesange der Seeleute ubertont wird, wåh- 
rend der schwere Anker rasch empor kommt.

„Drei Reff in die Segel! halt sie so scharf du kannst gegen  
den Wind. ”

„Leb’ wohl, leb’ w oh l! ” Und sie springen in’s schaukelnde 
Boot. „Geht der W ind nicht mehr sudlich, so kann sie noch 
bei D u e o d d e n  vorbei kommen.”

Es stiirmte die ganze Nacht ttichtig. Aber am Morgen 
sah man keine Spur von einem Wrack. „Er ist noch einmal 
so. davon gekommen. Verwegne Kerle, diese A m e r i k a n e r ! ” — 
Von Capitain T o m  und von nichts als Capitain T o m  war nattir- 
lich wåhrend vieler Tage die Rede unter den Bewohnern N e x o ’s.

Am Abend des dritten Tages låsst sich in den Strassen 
ein in N e x o  unbekannter Fischerknabe sehen. Er fragt nach 
Capitain H a n s e n .  .

— „Hier ist Capitain H a n s e n . ”
— »Von wem ist der Brief, mein Junge?”
— „Das weiss ich nicht, Herr Capitain. Aber heute mor-



gen bei Sonnenaufgang war ich mit meinem Vater aussen vor 
H a m m e r e n  und ting Dorsch. Laberkuling Sud-Siid-Ost. So 
kommt eine A m e r i k a n i s c h e  Brigg siidwårts und halt sich 
dicht an der Kiiste. W ir erwarteten jeden Augenblick, dass 
sie wenden sollte, aber sie steuerte gerade auf uns zu. Und 
so legte sie bei, und wir wurden angerufen, dass ein Mann an 
Bord kommen solle. „Die wollen unsern Dorsch kaufen,” 
sagte mein Vater, ,,geh’ Du hinauf mit dem Paar, das wir ge- 
fangen haben und mach’ einen guten Handel.” Aber da ich 
nun das Fallseil hinauf komme, sehe ich den Capitain mit sei-
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ner ganzen Mannschaft stehen. Und so redete er mich in 
B o r n h o l m i s c h e r  Sprache an und fragte, ob ich Capitain 
H a n s e n  in N e x o  kcnne. Ja, sagte ich, ich håbe wohl seinen 
Nanien gehort, aber gesehen håbe ich ihn niemals. So zeigte 
er mir diesen Brief und fragte, ob ich ihn gleich nach N e x o  
bringen wollte. Ja, sagte ich, aber Capitain, das ist ein langer 
W eg. Das sind vier steife Meilen von hier nach N e x o .  Aber 
so nahin er einen Silber-Thaler raus — mein Vater sagt, das 
wåre ein harter spanischer Thaler. Und so versprach ich den 

Brief gleich hierher zu bringen, und so wie ich iin Boote zu- 
riick war, drehte die Brigg uns den Achterspiegel zu und war 
schnell weit nach W esten.”

— „Das war gut, mein Junge. Nun kannst Du bei mir
bis morgen frtih bleiben.” '

— „N ein , Herr Capitain, ich danke zwar, aber das kann 

ich nicht, denn morgen soli ich ganz zeitig mit Vatern wieder 
heraus.und Dorsch fangen.”

— „Na, so gehe raus nach der Kiiche und nimm ein Stiick 
Butterbrod und ein Glas Branntwein. — Der gute T o m !  Er 
schreibt, dass er nicht B o r n h o l m  das Achterende (den Hinter- 
theil des Schitfes) zukehren kann, ohne uns farewell zu sagen. 
Dass Ihr mein Schiff befreitet, schreibt er, thatet Ihr als bra
ves Volk. Dass Ihr aber auch meinen Anker gerettet habt, 
das werde ich Euch niemals vergessen, und jedes M al, wenn
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ich den Anker sehen w erde, und jedes M al, wenn er mein 
Schiff halt, wenn es kneift, will ich an Euch denken und glau-

. I

ben, dass Ihr es seid, die es halten.”
\

„Den werde ich auch wohl niemals mehr wiedersehen,” 

sagte der alte B o r n h o l m e r  und strich mit seinem Jacken- 
årmel iiber die Augen.

I--

I

t

W enn ich auf meinen tåglichen Ausfliigen y o n - N e x o ,  bald 

der Kiiste entlang, bald im Innern des Landes, die zerstreuten 

Hofe mit den dazu gehorenden G arten und Feldern sah, aber 
in Mitten des Landes das grosse „Alm inding,” dachte ich an 
die Schilderung, die der alte T a c i t u s  vor 1800 Jahren von 
den alten Germanen gegeben. Sie wohnen, sagt er, nicht dicht 
zusammen in Ortschaften, sondern zerstreut und weit ausein- 
ander, wie ihnen gerade eine Quelle, ein Grasplatz, ein Holz- • 
chen zu bauen Lust gab, und jeder pflegt seinHaus mit einem 
freien Platz zu umgeben.

W enn ich das ernste und altvåterische Gepråge in der 
Anlage des Hauses und seiner ganzen Einrichtung sah, bei den 
Festen die lange, stille und steife Reihe von Frauenzimmern 
in national er Festtracht, den Priester auf dem Ehrensitze, so 
dachte ich mich oft in die Zeiten zurtickversetzt, wo der Ka- 
tholicismus in diesem Lande in seiner ganzen Strenge regierte. 
Da ich aber dieGéschicklichkeit kennen lernte, mit der die B o r n 
h o l m e r  selbst ihre Uhren zu verbessern und zu machen, ihre 
Schiffe zu bauen w issen, ihre fur einen Stubengelehrten unbe- ' 
greifliche Sicherheit., sich immer orientiren zu konnen, ihre von 
fruhester Kindheit erworbene Uebung, W in d , W etter und 
Sturm auf dem Meere zu benutzen, ihre Geistesgegenwart in 
der Stunde der Gefahr, ihren Muth, dersclbcn entgegen zu ge- 
hen und ihre Gewandtheit, sie abzuwehren — so glaubte ich 
noch die åltesten Seehelden des Nordens vor mir zu haben,
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die ihre kleinen aber sicheren Schnecken bauten, auf denen 
sie ohne Compass und Karte fiber das Meer hin bis nach

I

A r n e r i k a ’s fernen Gestaden steuerten. Sah ich dann ihre 
Lust nach der ungewissen Beute, ihre Zfigellosigkeit beim 
Trinkgelag, aber auch ihre Bereitwilligkeit, vom Rausche in 
der dunklen Nacht sich gegen Strom und Brandung hinaus 
auf das Meer zu w agen, so glaubte ich wohl die V i k i n g e r  
des Nordens vor mir zu haben, die sich in der Heimath zwar

I

dem Spiele und der Vollerei ei'gaben, aber von unwiderstehli- 
chem innern Drange an Bord getrieben wurden, um auf wildem  
Meere und an fremden Kiisten Kampf und Beute zu suchen, 
ihrén Feinden ein Schrecken, aber ihren Stammgenossen eine 
treufeste Stutze bis zum Tode.

W ir lauschen jeder Sage der Vorzeit, wir sammeln besorg- 
lich jede W atfe, jedes W erkzeug, jeden Hirnschådel, Alles, 
was dazu dienen kann, uns ein Bild unserer Vorvåter zu ge- 
ben. Aber die besten Erinnerungen an sie , glaube ich, stehen 
noch lebend vor uns in dem ganzen Charakter und W esen  
jener S k a n d i n a v i s c h e n  Inselbewohner, wenngleich veredelt 
durch Christenthum und Civilisation.

Der dritte Theil eines Jahrhunderts ist vergangen, seit
>

ich sah, was ich schilderte. Meine B o r n h o l m  i s e  h e n  Freunde 
aus jener Zeit liegen wohl nun fast alle in christlicher Erde 
oder auf dem Grunde des Meeres. Vielleicht, dass von allen 
hier geschilderten Personlichkeiten nur noch jene beiden klei
nen Knaben von dem gekanterten Boot oder der flinke Fischer
junge von H a m m e r e n  am Leben sind. W enn aber so ein 
Geschlecht das andere ablost, so lassen sie uns. doch nicht be- 
zweifeln, dass jener vortreffliche, von unsern Vorvåtern ererbte 
Seemannsggist noch in vielen Jahrhunderten zu D a n e m a r k s  

Ruhm lind Ehre bewahrt bleibt.



JyLan wird hoffentlich fiber dem interessanten Vortrag nicht
vergessen haben, dass es Montag ist, und ich eingeregnet in

• *

meinem Zimmer sitze vor alten Bfichern. W ind, Regen und 

diese Beschaftigung dauerten bis gegen 4 Uhr. Da trat ein 
Waffenstillstand ein; ich gab meine Beschaftigung, der W ind  
den Regen auf, und wir — was nach der Construction sich

v #
auf den W ind und mich beziehen miisste, aber sich auf meinen 
gastlichen Wirth beziehen soli — brachen zu seinem Schwager 
auf, der zugleich ein kaufmannisches Geschåft, Rhederei und 
Landbau treibt und ein kleiner, aber thåtiger und liebenswiir- 
diger Mann ist. W ir trafen dieselbe Gesellschaft wie gestern, 
zu einem ebenso harmlosen und frohlichen Feste vereint. Ein 

liebes Bild von demselben wird noch lange in meiner Erinne- 
rung leben. Es ist die „Hausehre” selbst, wie unsere Vorfah- 
ren ihre Frauen nannten. W enn es in allen Kreisen der Ge
sellschaft viele schone, liebenswiirdige, bedeutende, gebildete, 
interessante, imposante, amiisante, picante, charmante, elegante 
Frauen und in gleicher Anzahl andere giebt, die von Allem 
das Gegentheil sind, so findet man nur selten und zuweilen
da, wo man es am wenigsten erwartet, eine jener holdseligen 

«
Erscheinungen, welche die Seele dessen ganz erfiillt haben 
mussen, der zuerst das W ort W eiblichkeit aussprach. Der 
Eindruck vollendeter W eiblichkeit ist immer schnell, sicher 
und fiberwaltigend. Er kennt kaum die Schranken des Alters

t
und der gesellschaftlichen Stellung. Aber er erstickt die Be-



gierde, und låsst die frivole Bemerkung im Keime ersterben. 
Er låsst den Faust ausrufen:

Der grosse Hans, ach wie so klein,
Låg’ hingeschmolzen ihr zu Fiissen —

und erinnert doch wieder an die Frauen von B e t h a n i e n ,  die 
zu den Fiissen des Herrn sassen. Man sagt sich vielleicht spa
ter, dass man schonviel schonere Frauen gesehen, mit kenntniss- 
reicheren gesprochen, mit lustigeren sich vergnugt hat, und doch 
låsst. ein Vergieich sie Alle hinter ihre Erscheinung zurucktreten. 
W ie schade, dass diese unbezwingliche Macht vollendeter W eib- 
lichkeit nicht ererbt, nicht erlernt, nicht anerzogen, nicht gekauft 
nicht privilegiet werden kann — aber wie gut, dass nicht alle 
Månner in diesem Punkte sehr anspruchsvoll, und dass die 
meisten Frauen von ihrem W erthe und ihren anderen Vorzii- 
gen so erfiillt sind, dass sie den gånzlichen Mangel dieses 
himmlischen Geschenkes eben so wenig bemerken, wie die 
Auserwåhlten seinen vollen Besitz. Aber wo ein solches W eib

t

herrscht:

Da athmet rings Gefuhl der Stille,
Der Ordnung, der Zufriedenheit!

O liebe Hånd, so gottergleich,
Die Hutte wird durch Dich zuin Hirnmelreich!

W ir benutzen die Pause zwischen dem Mittags- und Spiel- 
t.isch zu einem Besuche der Topf- und Fayence- Fabrik des 
Herrn S o m m e r .  Es giebt dergleichen Etablissements mehrere 
in R o n n e ,  in dessen Nåhe vorziiglicher Thon gefunden wird, 
nur das Brennholz ist jetzt ein kostbares Material geworden.
Herr S o m m e r ,  ein noch junger aber sehr intelligenter und

* _

ruhriger M eister, fabricirt jåhrlich fur circa 6000 Thlr. von sei- 
ner zerbrechlichen Waare mit einem Gehiilfen und mehreren

o .c



Jungen. Da er kaum die Bestellungen bestreiten kann — sera 

Fabrikat geht weit iiber D a n e m a r k  hinaus — ist das Lager 
der Vorråthe nur klein. Aber ausser den Gegenstanden des 

Haus- und Kiichenbedarfs, ausser dem zierlichen Kinderspiel* 
zeug, sehen wir doch einige recht schone T h o r w a l d s e n s c h e  
Figuren, grosser und kleiner, in geschmackvoller und zierlicher 
Ausfiihrung, und Blumentopfe, Vasen undKruge in aller Form 
sind von seinen H aut-Reliefs geschmuckt. Der Konig T h o r -

é

w a l d s e n  hat tausend und abertausend Kunstkårnern in D å n e -  

m a r k  zu thun gegeben. W ie das T h o r w a l d s e n s c h e  Museum 
in C o p e n h a g e n  einzig in seiner Art in ganz E u r o p a  ist, so 
findet sich vielleicht kein Haus in C o p e n h a g e n  (und sicher

I

sehr wenige anståndige Håuser in D a n e m a r k  uberhaupt,'ein- 
schliesslich I s l a n d s ,  der F a r o e r  und der westindischen Inseln)

* I _
in dem nicht wenigstens eine Statue, eine F igur, ein Relief 
„nach T h o r  w a l d s e n ” vorhanden ware — Marmor, Biskuit 
oder Thon. D a n e m a r k  hat in ihm seinen grossten Kunstler, 
sein schopferischstes .G enie, aber T h o r w a l d s e n  auch in

é

D a n e m a r k  das dankbarste Vaterland gefunden, das er sich 
wiinschen konnte.

Ganz im Gegensatze zu dieser Fayence - Industrie auf 
B o r n h o l m ,  von der trotz ihrer zunehmenden Bedeutung sehr 
wenig gesprochen wird und die schon 1852 Waaren im W erthe 
von 17,365 Thlrn. zur Ausfuhr braehte, hort man in C o p e n 
h a g e n  sehr viel von den „ B o r n h o l m e r  Uhren” reden. Es 
mag allerdings bemerkenswerth sein , dass die Inselbewohner 
vor ungefåhr 100 Jahren (1750) einmal aus einem Englischen 
W racke eine Kiste . S c h w a r z w a l d e r  Uhren bargen, sie als 
Modelle benutzten und so trefflich nachmachten, dass sie den 
Originalen Nichts nachgaben. Aber auf diese Originale be- 
schrankt sich auch die B o r n h o l m e r  Uhren-Industrie, die 
nicht einmal die kleinen zierlichen S c h w a r z w a l d e r  Uhren, 
sondern nur sehr grosse , freilich auch sehr solide Exemplare 
zu einem nicht eben billigen Preise-liefert. 1852 sind 1492 Stiick



soleher Uhren im W erthe von 17,714' Thlrn. ausgefiihrt wor- 
den. — Auch eine Eisengiesserei bewegt sich nur in geringer 
Ausdehnung, obschon sie doch die Einfuhr von gusseisernen 

Waaren zum Schiffsbau und der Landwirthschaft, die noch vor 
wenigen Jahren 92,158 Pfd. betrug, auf 27000 Pfd. erniedrigt hat.

W enn der C o p e n h a g e n e r  Magistrat sich schon seit vielen 
Jahren vergeblich mit d e r ‘Gasfrage beschaftigt, tåglich im 
„Faedrelandet” von Herrn M o r k  (Dunkel) an ihre Losung erin- 
nert wird, und es dabei doch dunkel bleibt wie zuvor, so sind 
die R o n n e r  noch nicht éinmal bis zum Oelstadium der A u f-’ 
klårung gekom m en, sondern begnugen sich mit Mondschein 
und Sternenschimmer, oder helfen sich in pech - råben - schwar- 
zen N åchten. mit Handlaternen. Nicht ubel, dachte ich laut, 
ein Pflaster, das schlimmer als keins, eine Beleuchtung die 
nicht vorhanden ist, und doch Communalabgaben,‘so hoch fast 
wie in C o p e n h a g e n .  W as mach en Sie denn hier mit dem
Gelde?

, \

— W ir bezahlen alte Schulden uncl bauen mit neuen den 
neuen Hafen, aber wir thun viel fur die Schulen und die 
Armen. —

✓

Kein Zuchthaus, selbst das Polizeigefångniss leer, keine 
Bummier und Herumtreiber auf der Strasse, ja , da kann man 
auch in R o n n e  im Dunkeln so lange nach Hause gehen, bis 
die Mittel der Stadtkasse Oel oder Gas erlauben werden.

Das W etter wird morgen sicherlich besser werden. Diesem  
Troste meines W irthes vertrauend, hatte ich mich schlafen ge- 
legt. Auch glaubte ich nur zu traumen, als ich in der Nacht 
den Sturm .heulen und den Regen an die Fenster peitschen 
horte — aber als ich am Morgen mich erhob, iiberzeugte mich 
ein Blick hinaus von der nassen, stfirmischen Wirklichkeit. 
„Hat N ich ts. zu bedeuten, trostete der Wirth wieder, gegen
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11 Uhr hellt es sich auf, der W ind wird melir nach Nordwest 
gehen. Vielleicht giebt es Sturm , aber sicher nicht vielen Regen 
mehr. Gegen den letzteren miissen wir uns zu schiitzen suchen 
und der Sturm wird nur dazu beitragen, den Anblick vom 

H a m m e r  grossartiger zu machen.”
Ich ging in meine Stube und an meine Bueher zurtiek. 

Zuweilen schweifte der Blick von den Buchern auf die Uhr, 
von der Uhr nach dem Fenster. Da sah ich durch Sturm und 

Regen eine Leiche vorubertragen — das Mådehen, das am 
Sonnabend so plotzlich gestorben war. Junge Burger trugen 
den mit Krånzen gesclimiickten Sarg, der Prediger und eine 
Reilie von Mannern folgten ihm.

„D ie arme Christine” mogen Viele gedacht und gesagt 
haben bei dem Anblicke dieses Zuges, „so jung und — so

ø

scbnell todt, und hinweg.”
„Sie ist beneidenswerth” — hatte eine junge biasse Frau, 

die Schwester meines W irthes, gemurmelt.
Es war noch nicht ein Jahr, dass dieselbe Frau an Nichts 

weniger gedacht und nichts mehr gefiirchtet hatte, als sterben 

zu miissen — und heute ware sie gerne an C h r i s t i n e n s  
Stelle gewesen. Denn vor einem Jahre hatte das liebenswiir- 
dige, fleissige Mådehen endlich lang gehegte, stille W iinsclie 
erfullt, und sich mit dem Manne ihrer Liebe und W ahl ver- 
einigt gesehn. Das war ein junger, kråftiger, schoner See* 
mann, der schon iiberall in der W elt umher gewesen und aus 
hundert Stiirmen gliicklich heim gekehrt war.- Der Schwager 
liess fiir ihn einen Schoner bauen. Der junge Capitain sah
mit frohlichem Auge ihn der Vollendung entgegen g e h e n _
die junge Frau da elite vielleicht dieses Zeitpunktes nicht olme

f

einige Bangigkeit, denn er musste ja eine Trennung bringen! 
Diese Trennung kam aber leider noch fruher' und fiir das 
Immer dieser Erde. In fiinf Tagen war der Mann gesund und 
todt. Ein plotzlicher Anfall gichtischer Sclimerzen in den 
Gliedern, hatte, sagten die Aerzte, das Herz ergriffen. Der
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Sehlag, der die junge Eiche gefållt, hatte das Epheu, das sich 
an ihr emporgerankt fiir immer zu Boden gedriickt. M a r g a -  
r e t h e  sah nicht mehr vorwårts und nach oben, sondern zuriick
u n d . nach unten. Ihr Schmerz war ilir einziger Besitz gewor-

>
den, kein Kind machte ihm ihr Herz streitig. Vergeblich ver- 
suchten es die Trostungen der Religion, denn sie hatte mit 

•dem Geliebten auch ihren Glauben begraben. Betet fur sie 
und fiir Euch — Ihr Gliicklichen^ die Ihr noch heute Euer 
Liebstes habt und Euch stark glaubt im Glauben!

Gegen 11 Uhr anderte sich das W etter wirklich. Der 
Regen horte auf und ein ziemlich heftiger Sturm aus Nordwest 
hatte in kurzer Zeit alle dunkeln W olken von dem blauen 
Himmel verscheucht. Nichts destoweniger hatten wir uns mit 
Regenrocken .versehen, zum Gliick, denn kaum waren wir —  
auf demselben W eg w ie nach D u e b j e r g  — dreiviertel Stunden 
gefahren, als derselbe Sturm in noch kiirzerer Zeit als er zu
ihrer Vertreibung gebraucht hatte, den Himmel voll schwarzer

✓

W olken thiirmte und einen gewaltigen. Regen auf uns herab-
goss. Um wenigstens in dem olfenen W agen etwas geschiitzt
zu sein, wenden wir uns bald auf einen N ebenw eg, der, gegen
Nordwest von einem Hohenzuge gedeckt, in der Nåhe des
T a u b e n b e r g e s  nordostlich an vielen stattlichen Hofen vor-
bei und ziemlich in der Mitte zwischen R u t h s  und St.  O.lai-

*

k i r c h e  in die Landstrasse nach A l l i n g e  auslauft, die an jenen
beiden Kirchen voriiberfiihrt. Die O l a i k i r c h e  (St. 0 1 a i ) g e -
hort zu den vier K a s t  el  1 -Kirchen des Landes. <x) “) Der Haupt- 

%
theil dieser Kirchen bestelit nåmlich aus einem grossen runden 
Thurme — in dem sich auch Altar und Kanzel befinden — 
und an dem ein zweites Gebåude mit den Sitzen fiir die Ge- 
meinde angebaut ist. Diese Thurme sollen — und die noch 
heute zu bemerkenden Schiessscharten sprechen dafiir — fruher *)

*) Die Zahlen verweisen auf die Zusåtze im Anhange.



als Kastelle gedient haben. Einige der alten Beschreiber B o r n 
h o l m s  legen ihre Erbauung noch in die heidnische Zeit, an- 
dere in das zwolfte Jahrhundert. Auch dariiber ist man ver- 
schiedener M einung, ob - diese Kastelle zum Schutze gegen  
landende Seeråuber, oder zur Vertheidigung bei inneren Fehden 
gedient haben. Fiir die erstere Annahme spricht die Lage 
dieser Kirchen: der St. O l a i - K i r c h e ,  die eine halbe Meile 
von der nordostlichen, der N y e - K i r c h e ,  die eine halbe Meile 
von der westlichen, der O s t e r i  ar s -  K i r c h e  (St. L a u r e n t i i  
o r i e n t a l i s )  eine halbe Meile von der ostlichen und der N y -  
L ar s - K i r c h e ,  eine viertel Meile von der siidlichen Kfistei 7

entfernt ist. Die O s t e r l a r s - K i r e h e  hat den grossten Thurm.
. Von der St. O l a i - K i r c h e  wendet die Strasse, Berg auf, 

Berg ab gerade na'cli Norden, bis sie einen Augenblick das 

Meer von beiden Seiten pråsentirt hat und dann nach A l l i n g e  
(Ostkuste) hinabfallt. Das Stadtchen A l l i n g e  wfirde bei uns 
ein sehr kleiner, aber freundlicher Flecken genannt werden. 
Seine Bewohner treiben insonderheit ausser ein wenig Acker- 
bau und Fischerei einen -eintraglichen Handel mit den Schiffen, 
die,  durch widrigen W ind genothigt, in der Nåhe vor Anker 
gehen. Von A l l i n g e  nach S a n d w i g ,  ebenfalls einem unbe- 
deutenden Flecken, aber dem nordlichsten Punkt, der auf 
B o r n h o l m  bewohnt ist, brauchen wir kaum zehn Minuten. 
Schon bei der Einfahrt in A l l i n g e  — wo es eine grosse 
Hochzeit gab, die Strasse mit Blumen bestreut war ,und die 
Menschen ein sehr frohliches Gesicht machten — war der 
Krieg, in dem den ganzen Tag fiber Sturm, R egen, W olken- 
himmel, Blauer Himmel, Sonnenschein mit einander vervvickelt 
zu sein schienen, in ein neues Stadium getreten. Eine zwar 
etwas unnatiirliche, aber nichtsdestoweniger sehr effektvolle 
Allianz zwischen Sturm und Sonnenschein hatte Regen und 
W olken vollig iiberwunden — ein Umstand, der dazu beitrug, 
einen Anblick, der immer grossartig und schon bleiben wird, 
zu einem zauberischen zu machen. Kaum haben wir uns nam-



lich hinter S a n d w i g  geradezu riach W esten gewendet, in ein 
Thal, das eine Viertelmeile lang westlich und ostlich vom 
M eere, nordlich von dem eigentlichen H a m m e r  (so zu sagen

JS

dem Vorgebirge von B o r n h o l m )  und siidlich von einem Ho- 
henzuge geschlossen w ird , der den iibrigen Theil der Insel 
verdeckt, als wir in einer Entfernung von kaum zehn Minuten 
einen hoben riesigen Berg ganz von Silber emporsteigen sehen, 
der eine so umviderstehliche W irkung auf uns ausubt, dass 
wir, gånzlich geblendet, die Augen schliessen mussen. Die Er- 
scheinung erklårt. sicli leicht. Der sich in einer Hobe von circa 
300 Fuss wie ein breiter Thurm senkrecht, aus dem Meere 
erhebende „steile Berg” ist. aus iiber einander gethurmten Gra- 
nitfelsen gebildet, die zwar auf ihrer oberen Flåche zuweilen 
mit Rasen und Moos bedeckt, aber an ihren Seiten kabl sind. 
Zu den flimmernden Bestandtheilen des Granits waren Regen- 
tropfen gekommen, und so brachte die grell darauf scheinende 
Sonne jene magische W irkung hervor.

An einem nicht grossen aber tiefen Landsee (der nur ei- 
nige hundert Sehritte von der W estkiiste entfernt ist und von 
dem Thale auf der sudlichen Seite nur einen schmalen Falir-

l
w eg iibrig låsst, wåhrend er nordlich von dem „steilen Berg” 
selbst begrenzt wird) verlassen wir den W agen, um den „steilen 
Berg” hinan zu klimmen. W ir folgen dabei zuerst, dem Bette 
eines kleinen Bergbaches, der von oben herabstiirzt. Dann 
dient der Feuerthurm auf der Spitze uns zum W egw eiser. 
Das Brausen des Meeres, das Heulen des Sturms, den wir 
im Gesicht haben, gestattet keine Unterhaltung. Es bleibt mir 
nur eine stille Verwunderung, als ich meinen, zehn Sehritte vor 
mir gehenden Begleiter kaum 800 Sehritte von dem Thurme 
die Richtung veråndern und nordostlich nehmen sehe. Es bleibt 
nichts iibrig, als zu folgen. Plotzlich steht er still, ich erreiche 
ihn und sehe vor m ir, von Feisen rings umschlossen, so dass 
sie nicht fruher sichtbar sein konnte, eine menschliche W oh-

é

nung. Eine Felsentreppe fiihrt uns hinab in diese Behausung,



die von dem Feuerwårter bewohnt wird. W ir treten in eine 
kleine schmale Stube. W ir finden einen Mann, bleich und 
elend, an einem Tische, mit der Reparatur einer b o r n h o l 
m e r  Uhr beschåftigt, eine junge, schone aber biasse Frau 
ah einer Twistmaschine, und zur andern Seite eine W iege mit 
einem kleinen Kinde, das sehr krank und bleich ist, aber doch 
seiné schonen braunen Augen mit freundlichem Låcheln auf

t

die Fremdlinge richtet. Ausser noch einem Stuhle und im 
\ '

Hintergrunde einem breiten Bett war kein Mobel in diesem
b

Zimmer. An der sonst kahlen Wand hing ein einziges litho- 
graphirtes Portrait; ich trete hinzu und sehe die Unterschrift: 
„ I w e r s e n ,  Direktor des Total - Enthaltsamkeits - Vereins in 
C o p e n h a g e n ”. Alles trug das Gepråge der Kummerlichkeit, 
aber die Gesichter der beiden Eheleute zeigten eher eine 
schwårmerische Zufriedenheit oder eine Art Resignation, als 

Unzufriedenheit und Klage! Der Feuerwårter, der meinen
Freund sogieieh erkannt hat, schickt sich an, uns nach dem
\___

Thurm zu begleiten. Auf dem W ege dahin mache ich meinem 
Begleiter eine Bemerkung iiber das Bild. Man scheint doch, 
sage ich, auf B o r n h o l m  daran zu denken, das Schnapstrinken 
aufzugeben — freilich, setzte ich bei mir selbst hinzu, der erste 
Tråger dieser Enthaltsamkeit, der dir entgegentritt, ist der 
bleichste und schwåchste B o r n ' h o l m e r ,  den du bis jetzt ge- 
sehen hast.

— „Sie werden gleich Alles horen,” — antwortete er.
W ir treten in den Thurm ein und gehen die Treppe hin- 

auf nach dem Feuer, d. h. den achtzehn grossen mit Hohlspie- 
geln versehenen Lampen, die Abends angeziindet werden. Von 
einer freien Gallerie um den Thurm låsst sich ein weiter und 
freier Blick umher thun. Aber die s c h w e d i s c h e ,  in ihrem 
nåchsten Punkte nur 6 Deutsche Meilen entfernte Kuste sehen 
wir heute nicht, nur nordostlich steigt mitten aus dem Meere 
der Feisen von der Meilen entfernten friiheren Meerfestung 
C h r i s t i a n s o  empor. Sonst nach Norden, Osten und W esten



nichts als Meer — aber ein-M eer in wilder Aufregung. Nach 
Siiden, dureb ein Tbal getrennt, siebt man nur die Ruinen von 
H a m m e r h u u s  und den angrenzenden W ald —- der andere 
Theil der Insel ist von einem Hohenzuge verschlossen.

Beim Herabsteigen von der Hohe des Thurmes sagte niir 
mein Freund fliichtig; „Dieser W årter, der M u l l e r  heisst,

• t

ist friiber Uhrmacher gew esen, ein sehr rechtscbaffener Mann 
wie auch sein Bruder, der Fischer in R o n n e  ist. Aber beide 
sind sehr arm und haben nie Gliick gehabt, so geschickt und 
fleissig sie sind. Dieser hier hat endlich den Posten als Feuerwår- 

. ter bekommen. Er ist ein sehr tiichtiger und geschickter Mecha- 
nicus. Die Twistmaschine, die Sie in der Stube geseben, und

I
auf der das Garn zu Netzen gesponnen wird, hat er selbst er
funden und construirt. Hatte der Mann Geld gehabt, wer 
w eiss, was aus ihm geworden wåre. Das Weite're sollen Sie 
von ihm selbst horen.”

— „Na, w ie geht es Ihnen nun hier oben, Herr M u l l e r ? ”
— „Sehr kummerlich, aber wir klagen nicht. W ie soli 

_ es gehen — ich håbe 100 Thaier*) das ganze Jahr und keinen
Nebenverdienst.”

— „Haben Sie denn nur das eine Kind, ich håbe doch 

einmal von Zwillingen gehort?”
— „Ja, die Zwillinge und noch ein Junge sind bei meinen 

Sehwiegereltern.”
— „Die sind wohl in guten Umstånden?”

i

— „N ein, aber in besseren wie wir; da haben sie uns 
die Kander abgenommen. Die sollen ja auch in die Schule 

gehen.”
— „ M u l l e r ,  was ist denn das fur ein Portrait, das der 

Herr hier in Eurer Stube bemerkt hat?”
Ein freudiger Ausdruck tiberflog das Gesicht des Mannes:
— „O, das ist der Direktor der Enthaltsamkeit von allen

\  - 1 -  ~ - -  - —~ —  -  •

• - *) 75 Preuss. Thaler.



spirituosen Getrånken. Sie wissen ja ,  er war hier vor zehn 
Jahren und stiftete einen Verein. Da bin ich mit meinem 
Bruder in R o n n e  auch dazu getreten.”

— „Na, wie viel seid lhr denn in diesem V erein?”
— „W ir war en (und dabei schlug der Mann die Augen 

nieder, als hatte er etwas einzuråumen, was ihm selbst Schande - 
machte) wir waren dreissig, aber nun sind wir allein zuriick, 
mein Bruder und ich. ' Die Anderen sagten, sie konnten’s ohne 
Branntwein nicht aushalten. Aber wir habens ausgehalten, und 
seit ich dem Direktor meinen Handschlag gegeben, ist kein 
Tropfen iiber meine Lippen gekommen.”

— „Aber, M u l l e r ,  befind et lhr Euch denn nun besser als 
fruher ? ”

— „Das miisste ich lugen. Trinker war ich ja  n ie, aber 
das Bisschen Branntwein that mir wohl. W enn ich Bier trinken 
konnte, wår’s vielleicht eben so gut. Aber dazu håbe ich kein 
Geld.” ■

— „ Und warum trinkt lhr da nicht lieber wieder 
Schnaps ?” —

— „W eil ich mach dem , was ich daruber gehort hatte, 
doch die Ueberzeugung bekommen håbe, dass er fur die Men- 
schen ein Gift ist, und ich håbe es einmal versprochen.”

— „Aber sind Sie denn nicht — unterbrach ich hier das 
Gespråch — in dieser theuren Zeit um eine Zulage eingekom- 
men? Der Reichstag hat sie doch fur die kleinen Beamten 
bewilligt.”

— „Das weiss ich nicht; aber das weiss ich, wenn ich 
mich beklagte, wiirde man mir sagen: Du kannst gehen, und 
ein Anderer wiirde sich finden, der vielleicht ein Bisschen Ver- 
mogen hatte und die hundert Thaler als Zubusse nåhme.”

W ir beschenkten den Mann nach Kraften und sagten ihm 
Lebewohl! Die Betrachtungen, die uns beschåftigten, als wir 
die Feisen hinab stiegen, sind leicht zu errathen. W ir wollen 
unsere Leser mit lhnen nicht behelligen. Einige werden den

6*



Mann und das Gespråch mit ihm fur sehr gleichgfiltig und 
langweilig, Andere werden den Mann sammt seinem Bruder ffir 
Narren halten, die einer Marotte zu Liebe — der Marotte, 
einem gegebenen Versprechen treu zu bleiben — sich ihr Leben

• v

noch trauriger machten als es schon ist. Einen Beweis.freilich  
fur die M oglichkeit, von B o r n h o l m  den Branntwein zu ver- 
bannen, wird in dem Erzahlten Niemand suchen und finden. 
Selbst die M u l l e r s  fanden den Abfall von der Enthaltsam- 
keitssache natfirlich und — haben kerne' Hoffnung auf neue 

Anhånger. W as sonst die Lage des Mannes mit seiner Familie 
betrifft, so sei nur noch eine Thatsache angefiihrt: Zwischen 
dem , was fur Unterhaltung der Feuer eingenommen und dem, 
was fur sie ausgegeben wird, ist jåhrlich ein betråchtlicher 

Ueberschuss zu Gunsten der Einnahme. — Vielleicht, dass diese 
Zeilen eine Veranlassung werden, die Sache in Erwågung zu 

ziehen.
Jenséits des Sees finden wir den W agen wieder und fahren 

nun langsam die Hohe hinan, welche die andere Wand des 
Thales bildet. In diesem Thale solite und soli nach kiihnen Pro- 
jecten einmal ein grosser Hafen entstehen, der, sowohl von Osten 
ais W esten zuganglich, den grossten Schiffen einen sicheren 
Zufluchtsort gewahren konnte. Der tiefe Landsee wfirde dabei 
einen grossen Theil der Arbeit ersp'aren.

Der W eg fiihrt an dem Rande eines kleinen Holzes dahin. 
Bald liegen die stolzen Ruinen von H a m m e r h u u s  vor uns. 
Der W agen halt an einem kleinen Hause, und wir wandern zu 
Fuss fiber eine 'Brficke, die nur auf dieser Seite nach den 
Ruinen ffihrt. Denn das H a m m e r h u u s  (Hammerschloss) 
erhob sich einst, vor der Erfindung des Schiesspulvers eine 
unbezwingliche Veste, auf einem steilen Felsenkegel, der auf 
der einen Seite vom M eere, auf allen anderen von steilen Ab- 

grunden umgeben ist
Die s t o l z e n  Ruinen, sagte ich, und sie verdienen diese 

Bezeichnung. Sie - sind nicht allein die schonsten Ruinen in



D a n e m a r k ,  sondern ich erinnere mich nicht, selbst in dem 
ruinenreichen D e u t s c h l a n d  schonere gesehen zu haben. W ie  
de T h u r a  in seiner Chronik von 1756 die Ruinen beschreibt, 
sind sie noch heute. Die W ande der riesigen Hauptthiirme 
hat kein Sturm zu trennen vermocht, und der wunderbare Ce
ment, der die wenig bearbeiteten Steine verbindet, trotzt auch 
nach so • vielen Jahrhunderten noch heute W ind und W etter. 
Das Geheimniss der Bereitung dieses Cements, sagt man, sei 
långst verloren gegangen, aber in diesem Augenblicke soli man 
es in S c h w e d e n  wieder aufgefunden und bei dem G o t h e n -  

b u r g e r  Kanalbau in Anwendung gebracht haben. An den 
Fensterwolbungen des riesigen Bauwerks bemerkt man soge- 

• nannte Liibbesche S teine, d. h. gebrannte Z iegelsteine, die' von 
L i i b e c k  gekommen waren, und die uns zeigen, dass man in 

der Ziegelbrennerei seit wenigstens fiinf Jahrhunderten nicht 
eben grosse Fortschritte gemacht hat.

Der heftige Sturm macht das Wandern zwischen den 
Ruinen zwar heute nicht sehr angenehm, aber wir mussen 
doch nach allen Seiten. Im Norden, durch das Thal getrennt, 
liegt der S t e i l e  B e r g  mit seinem Feuerthurm — im W esten
nichts als W ellen und W ogen und der w eisse Schaum, der mit

»

Donner - Gepolter an den Feisen hinauf spriiht. E in, zum
. Scbwindel geneigten Personen nicht sehr zu empfehlender Fuss-
pfad fuhrt hinunter bis an das Meer, und wer ihm folgen will,
kann heute, den Fuss auf dem Feisen, ein kraftiges W ellen-
und Douchebad umsonst haben. Im Siiden findet der Blick, fiber

< '

eine tiefe mit W ald bewachsene Thalschlucht hinw eg, seine 
Grenzen an einer H ohe, von der einige wohl angebrachte 
Batterien mit weittragendem Geschiitz H a m m e r h u u s  bald in 
Asche gelegt haben wurden. Nach Osten sieht man das See- 
Thal entlang bis S a n d v i g ,  und der Blick verliert sich dann 
in die endlose See.

Alles lag im vollsten Sonnenscheine, der selbst der wilden 
Pracht des Meeres den mehr erschreckenden als erhebenden



Eindruck nahm, den es in sturmischer Bewegung zu mach en 

pflegt. W er an einem stillen, warmen Sommerabend unter 
diesen Ruinen w eilte, die Fluth glatt und unbewegt vor sich, 

\ wenn nicht das Farbenspiel ihr den Schein einer. Bewegung  
verlieh — im W esten das in voller Majeståt sinkende Gestirn 
des Tages — der wird vielleicht in j ene s tisse Melancholie ver
sinken, die dem' Herzen des Dichters elegische Gesånge ent- 
stromen lasst. Diese Ruinen aber im sonnigen Sturm oder 

im stiirmischen Sonnenschein, mit ihrer wildromantischen Um- 
gebung lassen weiche Stimmungen nicht aufkommen. Sie pre- 
digen Verganglichkeit und Untergang, aber auch die Unver- 
wiistlichkeit des M enschengeschlechtes, das ihn tiberlebt, und 
mit dem Bevvusstsein der Grosse des • Kampfes, in dem wir 
stehen, kommt auch das der Kraft, mit dem wir ihn bestehen 
konnen. Sturm und Kampf, sagen sie den Menschen, sind 

Euer Schicksal, aber Ihr habt die Kraft ihm zu trotzen, und 
wenn das, was Ihr aus rohem, irdischem Stolf schafft, noch 
nach Jahrhunderten an Euch erinnert, so sind die Schopfungen 
und die Eroberungen des Geistes unzerstorbar; nach ihnen ringt 
und sie erwerbt Euch, und wenn Ihr konnt, erwerbt sie An- 
deren. Die Ruinen im Sturm diirfen nicht muthlos und ver- 
zagt machen, sie miissen den Kampf beleben und anspornen. 
Am Morgen nach einem Schlachttage wird auch das tapferste 
Hérz nicht ohne Grausen auf dem Schlachtfelde weilen — aber 
in der Schlacht. selbst sind die Kameraden, die rechts und links 
dem Tode ein Opfer fallen, dem Muthigen nur eine Mahnung 
mehr, nach dem Preise des Sieges zu ringen. W enn wir nur
verstehen, ein Ziel unseres Lebens zu linden, das nicht zerstor-

«

bar, auch nach unserem Glauben nicht mit uns selbst zerstor- 
bar ist, so konnen doch alle Sturme und Unwetter uns eigent- 
lich Nichts anhaben. Da unten ist Kampf und W irwarr, sind 
neue und alte Ruinen, verschwundene und werdende — aber 
da oben ist die Sonne, unberuhrt von dem Kampfe und ewig 
klar und rein. Aber wir schwachen Menschen vergessen zu-
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weilen, dass es eine Sonne giebt ,■ weil wir nur W olken sehen, 
und zuweilen halten wir uns an Ruinen, wåhrend wir uns an • 
das frische und* ewige Leben wenden und halten soliten.

Die Ruinen von H a m m e r h u  us erinnern uns an das bei 
N e x o  gegebene Versprechen, unseren Lesern zu erzåhlen, wie 
kurze Zeit, nachdem der Konig von D a n e m a r k  B o r n h o l m  
wieder in Besitz genommen, das nun seit zwei Jahrhunderten 

so friedliche Land noch einmal an S c h w e d e n  kam, aber sich 
bald selbst und auf immer von ihm befreite. Die B o r n 
h o l m e r  sind auf diese Geschiehte nicht wenig stolz, mit wel- 

chem Rechte werden unsere Leser selbst beurtheilen, wenn wir
9 '

die Vorgånge erzåhlen, wie sie in der B o r n h o l m i s c h e n  Sage 
und Tradition selbst fortleben. (2.)

Nach dem schwåchlichen Lehnsherrn H o l g e r  R o s e n -
k r a n z  war einer der grossten dér dånischen Grossen, E b b e
U l f e l d ,  der Schwiegersohn des K onigs, Lehnsherr ge-
worden. Aber in dem damals in D a n e m a r k  zwischen der
Monarchie und Aristokratie entbrannten Kampfe ergriff E b b e
U l f e l d  die Partei seines Bruders, des K o r f i t s  U l f e l d  und ■ * '
fliichtete nach dem Falle und der Flucht dieses måchtigen Giinst- 
lings, K o r f i t s ,  wie er nach S c h w e d e n ,  wo Beide am Hofe 
die freundlichste Aufnahme fanden. K o r f i t s  wurde Schwe- 
discher General und trug nicht wenig dazu b e i, den Schweden- 
konig K a r l  G u s t a v  bei dem Siegeszuge gegen D a n e m a r k  
zu unterstiitzen, der in kurzer Zeit fast das' ganze Land er- 
oberte und am 26. Februar 1658 zu den fur D a n e m a r k  so 
ungliicklichen Frieden von R o e s k i l d e  beitrug. Durch diesen 
Frieden war auch mit der ganzen Provinz Schonen B o r n 
h o l m  von Neuem an S c h w e d e n  abgetreten. Am 29. April 
nahmen bereits die ersten schwedischen Truppen untér An- 
fuhrung eines Obersten J o h a n n  P r i n z e n s k j o l d  von dem
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Lande Besitz und schlugen ihr Hauptquartier in H a m m e r «  
h u u s  auf.

Gleichviel, ob der damals sechsundvierzigjåKrige P r i n z e n -  
s k j o l d  (Fiirstenschild) friiher als simpler Reiter, oder als 
Adjutant des Prinzen von Z w e i b r i i c k e n  in D e u t s c h l a n d  
und P o l e n  gekåmpft hat; er war durch seine korperliche 

Starke und Gewandtheit, seine Unerscbrockenheit und das 
Gliick, das ihn in allen Schlachten gegen Wunden und Tod 

geschiitzt hatte, eine grosse militairische Notabilitat geworden, 
hatte von K a r l  G u s t a v  den Namen P r i n z e n s k j o l d  erhalten 
und schien seinem Konige wie dazu geschaffen, um mit einer 
kleinen Macht aus einem neu erworbenen Lande so viel Steuern 
zu erpressen als nur moglich w ar, und es dabei doch in 
Ordnung und Gehorsam zu- erhalten. Beide Theile dieser Auf- 
gabe hatten freilich ihre Schwierigkeiten. Denn B o r n h o l m ,  

das sich von den fruheren Unruhen noch nicht ganz erholt 
hatte, war erst kiirzlich von einer furchtbaren Pest heimgesucht, 
welche • die ohnehin schwache Bevolkerung lichtete. Håufiger 
Misswachs und Viehseuchen waren géfolgt und hatten zum 
gånzlichen Verfall vieler Hofe beigetragen, unter denen ohne
hin die V o r n e d e  g a a r d e  — d. h. H ofe, die Eigenthum des 
Konigs und von Bauern gefaestet waren — sehr schlecht be- 
wirthschaftet wurden. Also die K uh, die gemelkt werden soilte, 
war diirr und mager — man kann freilich sagen, auch kraft
los, um sich gegen allzugrosse Anspriiche zu wehren. • Auch 
sorgte P r i n z e n s k j o l d  bald nach seiner Ankunft dafiir, dass

m

von der ohnehin nur geringen Zahl der waffenfåhigen Mann- 
schaft iiber die Hålfte theils als Soldaten nach S t e t t i n  und 

R i g a ,  theils als Matrosen auf die s c h w e d i s c h e  Flotte gé- 
bracht wurde. - Aber dieser Statthalter hatte in- seinem eigenen 
Charakter eine Schwierigkeit, an der sein W erk scheitern 
musste. W ie rauh, streng, unerbittlich die wahren Haudegen 
und die Soldaten vom Kopf bis zum Fusse auch sein mogen, 
sie pflegen immer gerecht zu sein. Sie sind nicht geneigt,



Unterschiede der Geburt und Stellung gegenuber der Pflicht-
erfiillung anzuerkennen, und das Bewusstsein ihrer Kraft låsst
sie immer die Regel vernachlåssigen: Divide et impera (Theile
und herrsche!). Hatte sich P r i n z e n s k j o l d  mit dem Adel,
der Geistlichkeit und den Beamten gegen den Burger, Kauf-
mann und Fischer verbunden, sein Regiment wiirde langer ge-
dauert und keinenfalls das tragische Ende genommen haben,
dem es nunmehr entgegen ging. Aber er vernichtete die Steuer-
freiheit der bis dahin Privilegirten, liess gleich nach dem An-
tritte seines Amtes das ganze Land genau vermessen, die Be-
wohner selbst genau angeben, was sie flir Vermogen und

%

Einkommen besassen, um hiernach die Steuern zu vertheilen, 
und riihrte sogar an die Zehnten der in diesem Punkte beson- 
ders empfindlichen Geistlichkeit. Ohne Zweifel wiirden dieselben 
Massnahmen, wenn sie zu anderen Zeiten und von der natio
nal en Regierung ausgegangen wåren, in den mittleren und 

unteren Standen eine grosse Zufriedenheit erzeugt und die Re
gierung befestigt haben. Aber P r i n z e n s k j o l d  war der Ver- 
treter feines, verhassten Eroberers, die Zeiten waren ohnehin 
driickend und der ganze Steuerbetrag erhoht. So konnten die 
mittleren und unteren Classen weder eine Erleichterung ihrer 
Lasten noch eine Entschådigung fur dieselben in dem Gefuhle 

nationaler Selbstståndigkeit und Ehre erwarten, und so musste 
der erbitterte Hass des Adels und der Geistlichkeit auch bei 
ihnen eine geneigte Aufnahme imd bereite Hånd finden. Dazu 
kam, dass der d a n i s c h e  K onig, F r i e d r i c h  III., nachdem 

S c h w e d e n  den kaum geschlossenen Frieden wieder durch den 
Einfall in S e  e l a n d  gebrochen, unter dem 8. November 1658, 
die B o r n h o l m e r  selbst in einem offenen Briefe aufforderte, 
sich, wenn irgend moglich, der s c h w e d i s c h e n  Herrschaft zu 
entledigen und fur den Fail der Riickkehr unter sein landes- 
våterliches Regiment — vortheilhafte Privilegien und Begnadi- 
gungen versprach.

Unter der Leitung der Geistlichen und der Vornehmsten
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in den Stådten und auf dem Lande nahm die Organisation 
einer Verschworung von dem Eintreffen dieses Briefes an einen

9

schnellen Fortgang. Die S c h w e d i s c h e n  Soldaten — und
P r i n z e n s k j  o l d  hatte damals ein Commando von 1500 Mann
zu seiner Verfiigung auf H a m m e r h u u s  — die sich einzeln
sehen liessen, .wurden misshandelt oder verschwanden. Hier
und dort wurden Steuern verweigert, und die Abgesandten des
s c h w e d i s c h e n  Statthalters mit Hohn nach Hause geschickt.
P r i n z e n s k j  o l d  wollte diesen Excessen mit einem Schlage ein

*

Ende machen und die Schuldigen bestrafen, aber das Mittel, 
das er hierzu ergriff, war gerade dasjenige, auf welches die 
B o r n h o l m e r  gerechnet und den Plan der Vernichtung der 
s c h w e d i s c h e n  Herrschaft gebaut hatten. Er verbreitete nåm- 
lich 1000 Mann seiner Truppen iiber das ganze Land, die sich 

auf die einzelnen Hofe vertheilen und die ruckståndigen Steuern 
eintreiben soilten. Zwnr warén sie vorsichtig genug, um immer 

nur in ldeinen Trupps und niemals einzeln auf den Hofen 
Quartier zu nehm en, aber die scheinbare R uhe, mit der die 
einzelnen Bauern und ihre Familien die soldatischen Brutali-

i

tåten ertrugen, machte sie bald so sicher, dass sie trotz jener 
Vorsicht ihrem Verderben entgegen eilten. Wåhrend sie nåm- 
lich am Tage ihrer traurigen Beschåftigung der Steuereintreib- 
ung und Pfandung eifrig oblagen, entschådigten sie sich des 
Abends durch Trinkgelage und gingen niemals anders als sum- 
los betrunken zu Bett. So sollte nach dem Plane der B o r n 
h o l m e r  auch die Zeit des ersten Rausch-Schlafes die Zeit der

\

Rache und des Todes werden, und iiber das ganze Land war 
die Verabredung getroffen, dass am 9. December keiner der 
einquartirten S c h w e d e n  „weder den Mond noch die Sonne 

mehr aufgehen sehen solle.”
P r i n z e n s k j  o l d  selbst trug wider seinen W illen dazu 

bei, dass dieser Plan auch allseitig piinktlich ausgefiihrt wurde. 
Als tiichtiger Kommandant wollte er sich mit eigenen Augen 
xiberzeugen,' dass Alles nach seinem W illen vorwarts ginge,



and seine Soldaten ihre Schuldigkeit thåten, Er ritt daher am 
8, December gleich nach Mittag auf seinem pråchtigen Hengst 

„Skjold” , nur von einem Secretair und zwei Reitknechten be- 
gleitet, von H a m m e r h u u s .  S n a p ,  sein treuer Hund, folgte 
dem Statthalter, der zuerst seinen W eg nach H a s l e  nahm, 
dort an des Burgermeisters Haus hielt, den Herrn Burger« 
meister, in dessen W ohnung eben eine Anzahl Verschworener 
tagte, herabkommen liess, um ihm zu erkerinen zu geben, dass 
auch H a s l e  nåchstens Einquartirung zu erwarten håbe, wenn 
e s ' sich ferner in der Steuerzahlung såumig zeigen so lite , und 
dann unbesorgt seinen W eg nach R o n n e  fortsetzte. Ein vor- 
trefflicher Reiter, traf P r in  z e n s k j o l d  dort bei guter Zeit 
ein, stieg bei dem Biirgermeister ab und begab sich in das 

grosse Besuchszimmer, wo er hinter einem grossen Tische 
Platz nahm, dessen schwere steinerne Platte auf einem kolos- 
salen Fusse von Eichenholz ruhte. Die Verschworenen aus 
H a s l e  waren ihm nachgeeilt, und wåhrend Einige von ihnen 
die Ro n n e r  allarmirten und vermochten, dass sie keinen der 

wenigen in R o n n e  selbst liegenden s c h w e d i s c h e n  Soldaten 
mehr aus der W ohnung liessen, wurden Andere an die Haus- 
fhure des Burgermeisters als W ache gestellt, und nur gegen  
zw olf Månn, von Kopf zu Fussen bewaffnet, traten in den 
Saal ein. Sie fanden den Statthalter und den Biirgermeister 
bereits in lebhaftem W ortwechsel. Der letztere hatte erklårt, 
dass die Burger keine Steuern an Schweden mehr zahlen wur
den. P r i n z e n s k j  o ld  ergirig sich in Fliichen und Drohungen. 
Auch die drohenden Mienen und die hohnischen W orte der 
Eintretenden liessen noch keine Furcht in ihm aufkommen. 
Als aber einer von seinen Reitknechten athemlos mit der Mel- 
dung hereinstiirzt, dass sich auf der Strasse bewaffnete Man- 
ner zusammenrotten, fasste er einen schnellen Entschluss. Mit 
seiner riesigen Kraft wirft er den grossen Tisch, vor dem die 
Verschworenen und hinter dem er selbst stand, um, gewinnt 
unter der Betaubung der Erschrockenen die Thiir und eilt
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nach dem Stalle, um sein Pferd zu holen. Aber er findet die 
Stallthfir von innen verriegelt. Vergeblich ruft er sein Pferd, 
vergeblich schreit das treue Thier zur Antwort und sucht sein 
Gefångniss zu zerstossen. Da beschliesst, P r i n z e n s k j o l d ,  zu 
Fuss zu entfliehen. Er schlagt mit gewaltigen Hieben die bei* 
den Wachen nieder, die sich ihm in den W eg stellen und ge- 
winnt die Strasse. Von mehren Seiten wird er erkannt und 
auf ihn gefeuert. Er bleibt unversehrt. „G egen Blei ist er 
sicher, mit Silber muss er geschossen werden”, ruft ein ehr- 
samer Burger vom sicheren Fenstér aus, schneidet die sehwe- 
ren silbernen Knopfe von seiner Festjacke, ladet sie in die 
Bfichse und — P r i n z e n s k j o l d  liegt, sogleich zum Tode ge- 
troffen, am Boden. Alles stiirzt auf die Leiche zu , aber noch 
vertheidigt sie der treue S n a p ,  bis er selbst, von vielen Ku- 
geln durchbohrt, auf ihr niedersinkt und die Leiche seines 
Herrn, von einigen herbeigeeilten Leitern des Aufstandes gegen 
Plfinderung und Misshandlungen geschfitzt, nach dem Rath- 
hause getragen wird. Die Begleiter P r i n z e n s k j  o l d ’s waren 

schon vorher auf der Strasse ermordet. Die anderen S c h w e -  
d i s c h e n  Soldaten in der Stadt hatten kein besseres Schicksal, 
sobald sich die Nachricht von dem Tode des gefiirchteten An- 
fiihrers verbreitete, und das geschah ja mit Blitzesschnelle. 
J e n s  K o f o d ,  einer der eifrigsten Leiter des Aufstandes, 
sandte eben so rasch Boteti fiber das ganze Land mit der 
Mahnung, mit dem „Schweineschlachten” nicht zu zogern und 
nach seiner Beendigung an dén vorher verabredeten Orten in 
der Nahe von H a m m e r h u u s  sich zu sammeln.

So brach die verhangnissvolle Nacht vom 8. zum 9. D e
cember herein. Um Mitternacht begann das Blutbad unter 
dem Gelaute der Kirchenglocken, denn die Schweden soliten 
nicht wie Heiden sterben, sondern christlich zum Himmel fah-
ren — offenbar eine Anordnung der geistlichen Herren, die

%

sie ffir ibre Mitwissenschaft und Betheiligung vor Gott und 
Menschen rechtfertigen solite. Herren und Knechte, Greise und



Knaben, Frauen und Jungfrauen — Alles vereinigte sicb zum 
blutigen W e r k e .. Nur zw olf Schweden fanden die erbetene 
Gnade, aber 965 wurden zum allergrossten Theil im Schlafe 
ermordet, spater aber auf der Nordseite der Kirchhofe „christ- 

lich” begraben.
J e n s  J£o f od  hatte sich inzwischen an der. Spitze einer 

kleinen Schaar aus R o n n e  und H a s l e  in der Nåhe von 
H a m m e r h u u s  in einen Hinterhalt gelegt. Er ritt den Hengst 
„Skjold” und trug des- gefallenen Statthalters Hut, Pistolen 
und Schlachtschwert. Mehrere Patrouillen und Boten, die 
man wåbrend der Nacht und beim Tagesgrauen vom Schlosse 
entsandt, wurden tiberfallen und ermordet, so dass man in 
H a m m e r h u u s  keine Nachricht von den schreckliehen Ereig- 
nissen der Nacht haben und erhalten konnte. Der Gemahlin
des Statthalters, die mit dem nåchstkommandirenden Offizier

»

in des Gemahls Abwesenheit das Kommando getheilt zu haben 
scheint, fiel es freilich schwer auf das Herz, dass ihr Eheherr 
am Abend den versprochenen Boten nicht gesandt, und dass 
keiner von denjenigen zuriickkehrte, die sie wåhrend der Nacht 
ausgeschickt hatte. .Es wurde daher am Morgen eine grossere 
Truppenabtheilung, einen Adj utanten P r i n z e n  s k j o l d s  ander  
Spitze, nach R o n n e  geschickt — aber auch sie fiel in die 
Hånde J e n s  K o f o d ’s,  der inzwischen bedeutende Verstår-

4

kungen erhalten, und nach furchtbarer Metzelei kehrte der 
Anfuhrer, selbst schwer verwundet, allein nach H a m m e r 
h u u s  zuriick mit der schreckliehen Botschaft-der Ereignisse 
des vorigen Tages und der vergangenen Nacht. Bald sah man 
auch auf den Hohen die Schaaren der B o r n h o l m e r  sich aus- 
breiten, die von allen Seiten hinzustromten. Aber diese Hee- 
resmacht war doch nichts weniger als furchtbar. Sie zåhlte 
nur eine kleine Zahl waffenfåhiger M ånner, der grosste Theil

i
bestand aus Kriippeln, Greisen und „Schiirzenreitern”, wie die 
B o r n h o l m e r  Jungfrauen (die sonntåglich zur Kirche zu reiten 
pflegten) zu Pferde genannt wurden. Ein muthiger Ausfall vom



Schlosse mit der ganzen Mannschaft hatte unzweifelhaft diese 
Masse vernichtet, und da das Schloss mit Nahrungsmitteln gut 
versorgt war, hatte es sich wohl halten konnen, bis Verstår- 
kung aus S c h w e d e n  herbei kam, und B o r n h o l m  schwerlich 
einer furchtbaren Zuchtigung entgangen wåre. Aber J e n s  

K o f o d  und Genossen wussten wohl, dass sie in der belagerten 
Burg einen måchtigen Bundesgenossen — in den Truppen selbst, 
hatten. P r i n z e n s k j o l d  hatte namlich circa 600 Soldaten aus 
der neuen s c h w e d i s c h e n  Provinz S c h o n e n ,  und da er 
sie fiir weniger zuverlåssig hielt und mit den Landesbewohnern, 
iliren friiheren Landsleuten, nicht in Beruhrung kommen lassen 
w ollte, hatte er gerade die zuverlåssigen S c h w e d e n  iiber 
das Land verbreitet und die S c h o n e n  zuriickgelassen. So- 
bald diese Truppen nun horten, dass ihre Kameraden ver
nichtet, der Statthalter ermordet, und die B o r n h o l m e r  Herren 
des Landes geworden seien , verweigerten sie den Gehorsam 
und nothigten die Gemalilin P r i n z e n s k j o l d s ,  gegen Siche- 
rung des Lebéns und freien Abzug, das uneinnehmbare Schloss 
den B o r n h o l m e r n  zu iibergeben. J e n s  K o f o d  wurde zeit- 
weiliger Kommandant, und seiner Schlauheit gelang es, die 
ganze Besatzung eines, einige W ochen spater mit Verstårkung 
anlangenden s c h w e d i s c h e n  Transportschiffes gefangen zu 
nehmen, und das Schiff in den Hafen von R o n n e  bringen zu 
lassen. Ein zweiter Versuch, einem gleichen Schiff gegeniiber, 
missgliickte ihm freilich. Der Kommandant desselben merkte 
Unrath und liess in den Booten, die der falsche Prinzenskjold 
ihm sandte, Niemanden an das Land gehen. Vergeblich ritt 
J e n s  K o f o d  auf dem bekannten Ross des Ermordeten und* 
mit seiner ganzen Kleidung und seinen Waffen geschmiickt am 
Ufer hin und her, winkte und drohte, „Des Lowen Haut sehe 
ich w ohl,” sagte dér Schiffs - Kommandant, „aber sie bedeckt 
keinen Lowen” — und er nahm die Bootsfuhrer gefangen und 

kehrte um nach S c h w e d e n .
Bald nachher sandten die B o r n h o l m e r  eine Deputation
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an Konig F r i e d r i c h  III. nach C o p e n h a g e n  mit einem Gabe- 
Brief, der dem Konige F r i e d r i c h  III. von Danemark p e r s o n 
li  c h , fur sich und seine Nachkommen B o r n h o l m  zu ew ’gem Erb’ 
und Eigenthum schenkte. Denn die B o r n h o l m e r  wollten da-

K måls nicht als eine Provinz des Reiches D a n e m a r k  sichbetrach-
'  J
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ten lassen, in welchem der Kampf zwischen Aristokratie und 
Monarchie noch nicht beendet war und der Konig ein eigent« 
liches Erbrecht nicht besass. K onig F r i e d r i c h  III. antwor- 
tete unter dem 29. December der Deputation mit einem Briefe, 
in dem er zum Lohne ihrer Treue den B o r n h o l m e r n  solche 
Privilegien versprach, wie sie dem Aufkommen des Landes 
nur forderlich sein konnten. Ausserdem versprach der Konig 

auf eine Zuschrift des B o r n h o l m e r  Adels vom 19. Januar
i

1654 unter dem 3. Mai dieses Jalires noch ausdriicklich und 
feierlich, B o r n h o l m  niemals wieder den Schweden zu iiber- 
geben. • Beide Zusagen sind gehalten worden. Trotz der An- 
strengungen, die S c h w e d e n  bald darauf wieder machte, beim 
Schlusse des Friedens B o r n h o l m  zurtick zu erhalten, gab 
F r i e d r i c h  III. nicht nach und zog vor, die Krone S c h w e d e n s  
durch Giiter in S c h o n e n  zu entschådigen, die fast ein eben 
so grosses Areal enthielten, als das ganze B o r n h o l m .  Auch’ 
wurde das Land in jeder Hinsicht mit Vorrechten vor den 
iibrigen Theilen des d å n i s c h e n  Reiches bedaclit, und viele 
dieser Vorrechte sind — wir wollen nicht behaupten zum Vor- 
theile des Landes — bis zum heutigen Tage erhalten, wie 
z. B. die B o r n h o l m e r  ihre eigene Miliz haben, die niemals 

. au'sser Landes verwandt werden kann und fur den Dienst in 
dieser Miliz von der allgemeinen Wehrpflicht befreit sind. 
Doch hiervon spater.

Von jener Zeit an eilte das Schloss H a m m e r h u u s  seinem  
Verfalle entgegen, obwohl ein Theil desselben bis 1743 von 
dem Kommandanten oder Gouverneur des Landes zur W oh- 
nung benutzt war. Aber der letzte dieser militairischen Be- 
wohner soli eine Gemahlin gehabt haben, welche die Wohnung
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so einsam und. die Kaffe eges ellschaften in Ronne so anziehend 
fand, dass der Gemahl einen Bericbt nach C o p e n h a g e n  
machen musste, in dem er auf Verlegung der Kommandantur 
mit dem Bemerken antrug, dass die Grundmauern des Schlos- 
ses sich senkten und den ferneren Aufenthalt gefåhrlich mach- 

,ten. Der Antrag wurde genehmigt, ein Theil der Schlossge- 
baude abgebrochen, und das gewonnene Material zur Auffuh- 
rung mehrerer militairischen Gebåude in R o n n é  und bei 
S a n d v i g  verwandt. W er heute freilich nach fiber hundert 
Jahren die pråchtigen Ruinen sieht, wird die Ueberzeugung 
gewinnen, dass es mit dem „Senken der Grundmauern” da
mals wenig auf sich gehabt hat. Aber die Fortschritte der 
Kriegskunst wfirden die kostspielige Unterhaltung dieser Festung 
nutzlos gemacht haben, tind zudem ist B o r n h o l m  seit jener 
Vertreibung der S c l i w e d e n  nicht mehr der Schauplatz ge- 
schichtlicher Ereignisse gewesen. Nur zahlreiche Schiffbrfiche 
— .unter ihnen der grosse Schiffbruch, der einen grossen Theil 
der S c h w e d i s c h e n  Flotte vernichtete, Besuche von Konigen 

und hohen Herren, strenge Winter, legislative und administra
tive Anordnungen, die Errichtung des Feuerthurms, der Beginn 
des Handels mit lebenden Fischen nach C o p e n h a g e n  u. s. w. 
beschåftigten. seitdem die Chronikschreiber, denen die frfiheren 

Jahrhunderte einen so reichen und romantischen Stoff geboten 
hatten. Aber zweierlei hat sich nach mehrfachen Versicherun- 
gen in den Anschauungen und Geffihlen der B o r n h o l m e r  
aus jener' Zeit bis auf heute erhalten — eine Abneigung gegen 
S c h w e d e n ,  die um so auffallender erscheint, da das Born- 
holmische dem Schwedischen nicht allein im Accent nahe ver
wandt ist, auch ihre Landwirthschaft wie ihre Lebensweise 
der s c h w e d i s c h e n  fast mehr gleichen als der d å n i s c h e n ,  
und sodann das Geffihl, dass B o r n h o l m  nicht eine d å n i -
s c h e  Provinz ist, wie alle anderen, sondern ein Land fur sich,

*

das sich aus eigenem freien W illen unter der D å n i s c h e n  
Krone befindet.. Obschon die aus den alten See-Kriegs-Artikeln
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fur die Marine entnommene sprichwortliche Regel D å n i -  
s c h e r  Schiffer: „Man muss nie mehr B o r n h o l m e r  auf einem  
Schiffe haben, als Masten sin d ,” auch in dieser Beziehung eine 

gewisse Einschrånkung zulåsst, so betrachtet doch im Allge- 
meinen der D å n e  den B o r n h o l m e r  gern als seinen Lands
mann. Der B o r n h o l m e r  dagegen sieht in dem D å n  en  so

/

gut wie in jedem anderen Fremden, der in sein Land kommt, 
nur einen. „ F o r t  M a n d , ” d. h. einen „gefuhrten Mann,” 
gegen den er auf^seiner Hut zu sein hat.

W ir kehren uber die Schlossbriicke nach dem kleinen 
. Bauernhause zuriick, vor dem der W agen hålt. Aber ehe wir 

ihn wieder besteigen, wird in der „grossen Stube” ein mitge- 
brachter Imbiss verzehrt, und ein „kleines Glas” getrunken. In 
der gegeniiberliegenden Stube sahen wir auch den W e b e s t u h l ,  
der noch jetzt in den meisten Bauernhåusern vorhanden ist, 
obschon er heute nur zu groberem Lein- und W ollzeuge ge- 
braucht wird. Fruher wurde in jedem  Hause gew ebt, was an 
Leinewand und Tuch Herrschaft und Dienstboten gebrauchten, 
und die Geschicklichkeit der B o r n h o l m e r  Frauen in dieser 
Beziehung war hoch gepriesen. Aber jetzt wird schon der 
grosste Theil diéser Bediirfnisse in den Stådten gekauft, und 
die Handlungsr eis enden zåhlen das Land nicht zu ihren schlech- 
testen Kunden.

Noch schien die Sonne recht freundlich, als wir die Riick- 
fahrt antraten, aber eine kleine W olke in der Nåhe der Tages- 
konigin schien wie ein Schmarotzer in den Strahlen der fiirst- 
lichen Gnade zu wachsen und sie so rein, wie sie waren, in 
gemeines Grau zu verwandeln. Eine andere W olke im ost- 
lichen Horizonte mochte das Wachsen des Nebenbuhlers ubel 
vermerken, denn auch sie nahm von Minute zu Minute an 
Grosse und Schwårze zu, und beide riickten immer schneller



und schneller gegen einander. Vergeblich, wie die Sonne der
erleuchtenden und erwårmenden evangelischen Wahrheit durch
die Kampfe der sie verdunkelnden Parteien, '  versuchte die
Sonne ihr Recht geltend zu machen. Es wurde dunkler und
dunkler, der Donner grollte, Blitze zuckten, und die kaum auch
im Sturme noch låchelnde Landschaft war der triibe Scbauplatz
eines tobenden Gewitters geworden. Sturm und Regen im
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Gesicht suchten wir binter der hoch und schon gelegenen  
R u t h s k i r c l i e  einigen Schutz, bis die ziirnenden Måchte sich 
einigerinassen beruhigt hatten, und w ir, von dem ferneren 
Rollen des Donners begleitet, durch Nacht und Regen die 
Riickfahrt fortsetzten und nach ein Paar Stunden gliicklich in 
R o n n e  wieder anlangten. W ir mussten da freilich gestehen, 
dass wir am Morgen und Abend schlimmes W etter gehabt 
hatten, aber das war. ja  gliicklich iiberstanden und bald ver- 
gessen , wohingegen die Erinnerung an die Eindriicke und den 
Genuss, den dieser Tag uns geboten, durch die kleinen Un- 
behaglichkeiten, mit denen er erkauft war, nur an Dauer und 
Freundlichkeit gewinnen ko'nnte.

Aber zufrieden mit dem , was wir erreicht und gefunden, 
diirfen wir doch nicht verschweigen, dass sich die Tour nach 
dem H a m m e r  und den Schlossruinen, wenn es sonst W ind  
und W etter und der Muth der Reisenden erlauben, noch in 
einer w eit romantischeren W eise machen låsst. Man richtet 
dann seinen W eg von R o n n e  aus, H a s l e  vorbei, zuerst nach 
der R u t h s k i r c h e ,  dem nåchst hochsten Punkte des Landes, 
erfreut sich der schonen Aussicht und wendet sich, statt wie 
wir es gethan, nordostlich, die O l e s k i r c h e  voriiber nach 
A l l i n g e  und S a n d v i g ,  nach dem von der R u t h s k i r c h e  
nordwestlich gelegenen Fischerdorf V a n g .  Dort verlåsst man 
den W agen, entweder dass man ihn, da B o r n h o l m e r  Fuhr- 
werk auch in A l l i n g e  oder S a n d v i g  zu bekommen, ganz 
zuriickschickt, oder ihn fur den Abend nach einen jener Punkte 

bestellt. In V a n g  nimmt man ein Fischerboot, das mit einem



oder zwei kundigen Fischern bemannt, wohlfeil zu haben ist, 
und segelt nun zuerst siidlich an einer hohen Gebirgs- und 
Klippenwand ( S t o r r e  R i n g e b a k k e )  dahin bis-zur sogenannten 
J o n s k i r c h e .  Von diesem letzteren Punkte der W estkiiste, 
um die nordliche Spitze des Hammers herum bis zu der siidlich 
von der R o e k i r c h e  auf der Ostkiiste mundenden B o b b e  aa ,  
dehnt sich nåmlich die grossartige Klippenformation des nord- 
lichen Tlieils von B o r n h o l m  aus, wåhrend die anderen Theile 
der K tiste, wie wir schon gesehen , mehr flach und sandig 
sind. Die J o n s k i r e h e  selbst ist der Endpunkt eines mach
tigen Amphitheaters von steilen Klippen. Eine derselben,-die  
sich siebzig Fuss lothrecht aus dem Meere erhebt, hat den 
Namen J o n s k i r c h e  erhalten, weil s ie , von der See aus be- 
trachtet, ganz den Eindruck einer Kirche mit einem Thurm  
macht. Zu besteigen ist sie aber mit grosser Vorsicht nur von 
der Landseite. Auch werden die Besucher an der Siidseite — 
wie P a n u m  erzålilt — eine Oeffnung von 2% Ellen Hohe finden, 
die durcli einen immer hoher werdenden Gang nach einem 
Raume von 8 Fuss im Umkreise fiilirt, in dem man aufrecht 
stehen kann, und in den Licht genug von oben fåilt. P a n u m  
fasst den gehabten Eindruck in der Bemerkung zusammen, 
dåss man sich hier einen deutlichen Begriff von den Schmugg- 
ler-H ohlen in den Schottischen Klippen machen konne, die 
W a l t e r  S c o t t  so meisterhaft geschildert hat. Von der J o n s -  
k i r c h e  segelt man mm wieder nordwårts die Klippen voriiber, 
die von den ungestort nistenden Seevogeln mit einem weissen  
Kalk uberzogen sind, dann den R i n g e b e r g  vorbei, der durch 
eine Klippe gebildet w ird, die sich in einer Hohe von 292'Fuss, 
\  Meile lang und \  Meile breit aus dem Meere erhebt, passirt 
wieder das Fischerdorf V a n g  und gelangt hald an den Fuss 
der måchtigen K lippe, auf der einst H a m m e r h u u s  thronte. 
W o diese Klippe beginnt, bemerkt man eine grosse Klippen- 
hohle, zu der man indess mit dem Boote nicht gelangen kann. 
Hat man dagegen, von hier aus immer nordlich segelnd, den
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. Anblick der prachtigen Ruinen genossen, so trifft man an dem 
nordlichen Ende der Sc.hlossklippe eine zweite Klippenhohle, 
die iiber 40 Fuss hoch, breit genug fiir das grosste Boot ist, 
und in die man eine weite Strecke hinein fahren kann. Aber 
nach einer Lange von gegen 20 Faden verengt sie sich, und 
die geringe T iefe des W assers macht ein weiteres Befahren un- 
moglich. Nichts destoweniger behauptet mån, dass die Hohle 
mit einer anderen spater zu erwåhnenden, an der Ostkiiste 
in Verbindung stehe, und dass eine • Gans, die sich einst in der 
letzteren verirrt, aus dieser wieder hervorgekommen sei. Ein 
Schuss, den man in dieser Hohle abfeuert, soli einen so ge- 
waltigen W iderhall hervorrufen, dass selbst starknervige 
B o r n h o l m e r  zu Boden fallen. Eine ganz andere W irkung 
bringt es aber hervor, wenn man immer ndrdlich durch die 
L e e n e  B u g t  unter den „ S t e i l e n  B e r g ” segelt. Ein Schuss 
jagt dort hunderte und tausende von Seevogeln auf, die auf 
den Klippen zu nisten pflegen, d. h. eine sehr zahlreiche Gat
tung derselben, die M u l e r  (Alca pica) sollen gar kein eigent- 
liches N est bauen, sondern ihre Eier dicht an . den Rand der 
Klippe legen und sie selbst in das Meer werfen, sobald eine 
menschliche Hånd den Eiern nahen will. P a n u m  sagt von 
diesen M u l e r n ,  dass sie ein wenig grosser als Enten sei en 
und einen Schnabel wie Papagayen hatten. Ihre E ier, von der 
Grosse eines Truthahneis, sollen buntscheckig, aber, was aller- 
dings merkwiirdig w åre, von verschiedener Farbe sein, nåm-
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lich theils hellrothe und dunkelbraune, theils ganz weisse und 
hellrothe Flecken haben, wovon P a n u m  sich selbst iiberzeugt 
haben will. In der Nåhe der J o n s k i r c h e  dagegen halten 
sich vorziiglich grosse schwarze Seevogel auf, die A a l e k r a g e r ,  
die sehr majeståtisch auf den Klippen stehend, dem Reiher, da
gegen im W asser einer Gans gleichen. Doch auf die Bornhol
mer V o g e l  kommén wir spater des W eiteren zuriick.

Ehe man nun an die nordlichste Spitze der Insel, 
der S a n d h a m m e r  genannt, kommt — der in seinem Namen
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seine Beschreibung hat — werden noch die Rudera der 
alten S a l o m o n s - K a p e l l e  erblickt, die an einer nun leider 
versandeten S a l o m o n s q u e l l e  gebaut war, aber seit Langem  
gånzlich verfallen ist, und deren besseres Material in S a n d v i g  
zu offentlichen Gebåuden verwendet sein soli. Um den S a n d 
h a m m e r  herum langt man denn bald in S a n d v i g  auf der 
Ostkiiste an und kann von dort zu Fusse den oben beschrie- 
benen W eg nach dem Feuerthurm und den Schlossruinen ohne 
Miihe machen. Aber die Haupt - Voraussetzung der ganzen 
W assertour bleibt, dass W ind und W etter sehr gunstig sind, 
sie wiirde sonst nur Gefahr, aber kernen Genuss bringen.

W ir verlassen R o n n e  am folgenden Morgen bei guter 
Zeit in ostlicher Richtung auf dem Landwege, der nach S v a -  
n ik e'fiih rt. Aber bald, nachdem die K n u d s k i r c h e  passirt, ’ 
biegen wir auf einen Nebenweg ein, der erst ganz nordlich bis 
zur N y k i r c h e  und von da immer nordostlich die C l e m e n s -  
k i r c h e  vor^jber nach der R o - S o g n ,  d. h. dem Sprengel 
der R o k i r c h e  fiihrt, der das Ziel unseres heutigen Ausflugs 
werden soli.

W ir haben der N y k i r c h e  (Neuen Kirche) schon unter 
den K a s t e l l k i r c h e n  friiher Erwåhnung gethan. Die Kirche 
tragt zwar ihren Namen von dem Umstande, dass sie die 
neueste Kirche des Landes ist, ihre Erbauung oder die Umwand- 
lung des Kastelis fallt aber doch spåtestens 1287 und es er- 
scheint. kaum glaublich, dass nicht eine der anderen Kirchen 
erst spater erbaut sein sollte. Ein D å n i s c h e r  Beschreiber 
nimmt grosses Aergerniss an den Malereien und Inschriften,
die sich angeblich aus dem achtzehnten Jahrhundert darin er-

%
halten haben. — , In der That giebt es kaum etwas Ge- 
schmackloseres als z. B. den Herrn C h r i s t u s  auf einem Pre- 
digerstuhl zu sehen, vor ihm einen Hund und ein Schwein,
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von Engeln umfasst, wåhrend im Hintergrunde der Teufel in 
Gestalt einer Schlange geputzten Leuten den Rachen aufsperrt. 
Darunter die Verse:

Selv Jesus Ordet for 
Endeel det glad annammer 
Som Hund og Soen gjor —
Endeel dog pråchtig brammer

zu Deutsch:
Jesus fiihrt selbst das Wort,
Ein Theil nimmt’s auf bereit 
Wie Hund und Saue dort —
Ein Theil bleibt Eitelkeit.

Aber in derselben Kirche und o’ffenbar aus derselben Zeit 
befindet sicb doch auch wenigstens eine Inschrift, die — immer 
zwar aus Vorstellungen von Holle und T eufel, wie sie heute 
nicht allein von einer laxeren, sondern auch einer ernste- 
ren und Gott wiirdigen Anschauung der Ewigkeit und des Ge- 
richts verworfen werden — das Gepråge einer tieferen Auf- 
fassung des Christenthums an sich tragt und die Ueberzeugung, 
dass das W ort vom Herrn fur unsere ewige Seligkeit unniitz 
ist, wenn es nicht Leben in unserem Leben wirdg— dass durch 
die Kirche selbst nicht allein der W eg zum Himmel, sondern 
auch der zur Holle geht. An der Treppe die hinauf zu dem 
Chore der Månner fiihrt, liest man nåmlich, was ich — der 
dånische T ext ist de Thura 77. zu vergleichen — fast wortlich 
treu im Folgenden zu iibersetzen versucht håbe:

Jeder der die Sti ege geht, 
v Der umfass’ den Freund der Seelen 

Sonst auf di es em Weg selbst steht 
Satan lauernd, Dich zu stehlen.

Willst Du and’re Wege wandern,
Als sie Jesus selbst Dir zeigt,
Nicht zum Leben, zu dem andern,
List und Bosheit abgeneigt?

Hor’ das Wort und hingegeben 
Denk’ an Deines Jesu Lieb’,



Weil der W eg, der fuhrt zum Leben,
Dir in Ihm bereitet blieb.

Wenn Du wieder gehst zuriicke 
Nie vergiss gehortes Wort,
Sonst nimmt bald des Satans Tiicke 
Auch das gern vernomm’ne fort.

Dann kann Christ’ Dich nicht erblicken
_____ i

Als sein Kind und Freund so werth,
Wird am Richttag fort Dich schicken 
Von dem Antlitz liebverklårt,

Hin wo ew’ger Schmerz nur weilet,
Wo der Teufel Qual und Schmach 
Nicht mehr Gottes GnacT ereilet 
Nur ein ewig Weh> und Ach!

An die C l e m e n s k i r c h e ,  die man nach einer halben
o

Stunde erreicht, oder vielmehr an das Moos unter dem Feisen  

auf dem sie steht, kniipft sich eine Sage, die,  irren wir nicht, 
auch in einigen Gegenden D e u t s c h l a n d s  erzåhlt wird. Eine 
Glocke soli namlich, als sie von Aussen in das Glockenhaus 
emporgewunden wurde., herabgestiirzt und sogleich im Moose 
so versunken sein , dass nichts von ihr mehr gesehen wurde. 
Dagegen horte man zuweilen, insonderheit bei nåchtiger W eile, 
unter dem Moose die Glocke låuten, und jedes Gelåute bedeu- 
tete ein nahe bevorstehendes U ngliick , das xiber das Land kam, • 
Pest oder Hungersnoth. — Eine Ab- und Aufputzung dieser 
Kirche im Jahre 1746 soli viele wackere Malereien und In- 
schriften hinweggenommen haben. W ir wollen eine derselben, 
welche die Chronik aufbewahrt, unseren Lesern nicht vorent- 
halten, sie lautet:

Empor bringt das Land ein Konig durch R e c h t ,
Aber herunter bringt’s ein Raubgeschlecht.

Hatten wir bisher zu beiden Seiten des W eges- zahlreiche 
Bauernhofe, grossere und kleinere erblickt, so werden sie nun 
eine lange Strecke seltener. Nur ein einziger pråsentirt sich noch 
vor der Einfahrt in den L y n g ,  d e r S p l i t s g a a r d  (Schlitz-Hof),



vor ihm der S p l i t s - S k o v  (Schlitzwald) und nordlich von ihm 
die S c h l i t z - M u h i e .  Ehe wir S p l i t s g a a r d  erreichen, sehen 
wir auf einem Feide eine Schaar Arbeiter beschåftigt, unter 
ihnen einen ålteren Mann mit vier jungen Leuten, deren bessere 
Kleidung und Haltung zu denen der anderen Arbeiter in auf- 
fallendem Contraste stehen. Es ist der Besitzer des Hofes, ein 
wohlhabender Mann mit seinen Sohnen. „Bildung und Arbeit” 
ist das Erziehungs-Programm dieses verståndigen Mannes. Er 
halt seinen Sohnen einen Hauslehrer und verfåhrt bei der W ahl 
desselben als einer, der da w e iss , dass es die schlechteste Er- 
sparniss ist,  die ein Vater machen kann, wenn er fur etwas 
weniger Geld einem weniger tiichtigen und gebildeten Lehrer 
seine Kinder anvertraut, aber er sagt sich auch, dass W issen  
und geistige Arbeit allein immer nur eine mangelhafte Vorbe- 
reitung fur das Leben sind. Nicht allein, dass die korperliche 
Arbeit und Anstrengung Muskeln und Nerven starkt, und es 
sich schwer wird bestreiten lassen , dass die Kraft und Gesund- 
heit unseres Leibes eine grosse Bedingung der Entfaltung un
serer geistigen Kråfte und des Wohlbefindens unseres ganzen 
W esens sind — diese Arbeit tibt auch, fast ohne dass man es 
m erkt, einen Einfluss auf unser Denken und W ollen, giebt den 
praktischen Sinn, ohne den alle Gelehrsamkeit von nur ein- 
seitigem W erthe bleibt, bewahrt vor aller Ueberschwenglich- 
keit und tragt dazu bei, in uns jene Harmonie zwischen W ollen  
und Konnen zu befordern, deren Mangel selbst begabte und 
edle Naturen oft fur Andere so' wenig fruchtbringend und flir 
sich selbst so wenig gliicklich macht. Geben wir zu, dass die 
Turn - Anstalten — die,  beilåufig erwåhnt, in D a n e m a r k  nicht 
allein mit den gelehrten Schulen, sondern mit a l l e n  Volks- 
schulen verbunden sind — einen Theil dieser Vortheile sichern, 
so ist doch sicherlich die Theilnahme an Arb'eiten im Garten 
oder auf dem Feide bei W eitem  vorzuziehen. Die unmittelbarere 
Beriihrung mit*der Natur und dem Leben in ihr und das Be- 
wusstsein der Niitzlichkeit der Arbeit selbst machen sie fur den
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inneren Menschen fruchtbarer, and die Gemeinsamkeit der Arbeit 
mit Knechten und Tagelohnern wird neben einer besseren 
Kenntniss und Beurtheilung dieser Volksklassen indenjugend-  
lichen Gemiithern das Bewusstsein hervorrufen und stårken, 
dass wir doch Alle eines Vaters Kinder sind, und dass die

V
Unterschiede zwischen uns — fur die Entwickelung und das 
Interesse Aller nothwendig und heilsam — nicht allein aus 
religiosen, sondern auch aus nahe liegenden, recht materiellen 
Grunden, niemals durch Hårte und Selbstsucht erweitert und 
ausgebeutet werden durfen, sondern dass wir ebenso als Christen 
wie als Burger unsere Pflicht thun, wenn wir aus allen Kraften 
darauf hinarbeiten, die Lage der sogenannten arbeitenden Klas
sen zu verbessern und ihnen nicht durch W orte, sondern durch 
Thaten und Einrichtungen zu zeigen, wie wir selbst von dem 
Bewusstsein der Gemeinsamkeit unserer Interessen erfiillt sind. 
So erfreulich es ist, diese Wahrheiten immer mehr verbreitet 
und erkannt zu sehen, so betriibt mag es erscheinen, sie doch 
noch so wenig beherzigt und verwirklicht zu finden. W enn  
aber der schlechteste Dienst, der. ihnen geleistet werden kann, 
von dqnen gethan ist und gethan wird, welche die Gewalt 
gegen die Gewalt aufrufen und die Saat der Liebe mit dem 
Blute des Hasses dungen wollen, so wird doch auch anderseits 
der Fortschritt, den die Zeit in dieser Richtung machen will 
und wird, nicht durch diejenigen aufgehalten werden, deren 

„Vorwårts” Zuriick heisst und deren Christenthum, so sehr es bei 
den Einen und so wenig es bei den Anderen aufrichtig gemeint 
sein mag, doch mit demjenigen des Neuen Testamentes keine 
grossere Aehnlichkeit hat, als sie der Gebrauch von Namen 
und W orten naturlich mit sich bringen muss. W ir richten nicht, 
aber wir warnen. W ir untersuchen daher auch nicht, wie viel 
die Selbstsucht, ‘diese ewige Betriigerin, oder wie viel Selbst- 
tåuschung und frommer Unverstand bei der Mehrzahl oder bei 
Einzelnen im Spiele sein m ag, ja  wir verkennen nicht einmal, 
dass diese Richtung, die sich so ausschliesslich als conservativ
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und als christlich betrachtet und bezeichnet, manches Gute be- 
fordert und viel Boses békåmpft, aber dem konnen wir uns 
doch nicht verschliessen, dass im Ganzen und Grossen die 
W orte und die Thaten, die angeblichen Zwecke und die wirk- 
lichen Mittel in einem merkwiirdigen Widerspruch stehen, und 
dass die geistreichen W endungen und Redensarten der Fiihrer 
selbst immer weiter und weiter die Ueberzeugung hervorrufen 
m ussen, dass man doch nur einen Stein geben w ill, wo Brod 
verheissen und erwartet ist. Oder wem wird es bei einer 
etwas misstrauischen Betrachtung soleher W orte nicht als etwas 
Schlimmeres als nur eine biosse Gaukelei mit Gedanken und 
W orten erscheinen, wenn er hort, dass die wahre Freiheit in 
der Unselbstståndigkeit, die wahre Gerechtigkeit in der Unge- 
rechtigkeit, die wahre Gleichheit in der Erhaltung der Vor- 
rechte oder der Riickkehr zu ihnen liege?! Auch verschwindet 
das wenige Wahre, was in den Behauptungen enthalten sein mag, 
wenn man gerade die Falle betrachtet, bei denen sie ausge- 
sprochen wurden. Dass wir nur eine dieser kiihnen Behaup
tungen einen Augenblick nåher in das Auge fassen! Einer der 
hervorragendsten Fiihrer jener Partei hat zu wiederholten Malen 
vertheidigt, dass Beamte zur Erzielung „conservativer” Wahlen 
Drohungen und Verheissungen gebraucht haben. Lassen wir 
es nun auch dahin gestellt, ob allgemeine W ahlen fur ein 
Land an und fiir sich ein Gliick oder Ungliick sind — so muss 
man doch zugeben, will man nicht „dem Systeme” nicht allein 
das christliche Bewusstsein, sondern sogar die einfachste Logik 
und Moral zum Opfer bringen: dass ein an und ffif* sich un- 
sittlicher Einfluss auf diese Wahlen sie selbst und das, was 
aus ihnen hervorgeht, allem Scheine und scheinbarem Erfolge 
zum Trotz zu etwas Unheilvollem werden lassen muss. Ein 
unsittlicher Einfluss ist aber immer derjenige, der sich in irgend 
einer Form an die Selbstsucht der Menschen wendet, um ihre 
Meinungen wirklich zu verandern oder sie gar zu veranlassen, 
in åusseren Handlungen eine andere Meinung zu bekennen,



als sie haben. Auch kann dieser Einfluss nie ein sittlicher werden 
durch die Stellung dessen, von dem er ausgeht oder begiinstigt 
wird, oder durch die besseren oder schlechteren M otive, die 
ihn hervorrufen, oder durch die grossere oder geringere Selbst- 
ståndigkeit dessen, gegen den er geiibt wird. Eine verståndige 
Erziehung wird sich doch selbst. dem unselbstståndigen Kinde 
gegeniiber niemals wahren Segen durch die Anwendung von 
Mitteln versprechen, die seiner Selbstsucht Nahrung geben, 
oder es gar der Heuchelei geneigt machen konnen, und eine er- 
leuchtete, våterliche Regierung wird in der richtigen oder irrigen 
Ueberzeugung, dass sie es mit einem, seiner grossen Mehrheit 
nach ganz unselbststandigen Volke zu thun håbe, doch eher 
zu allen anderen Mitteln als zu solehen greifen durfen, welche 
die grosse Gefahr der Entsittlichung mit sich fiihren und in ' 
ihrem innersten W esen demselben Materialismus frohnen, den 
man durch Kirche und Schule zu bekåmpfen versucht. Damit 
soli freilich der Regier ung weder das Recht noch die Pflicht 
bestritten werden, auf W ahlen einen Einfluss zu uben oder 
vielleicht noch mehr dem Einflusse der Parteien, wo er in 
unsittlicher W eise versucht werden solle, entgegen zu treten. 
Aber sie thul und låsst es thun, indem sie sich durch W ort

i

und Schrift nicht an die Selbstsucht wendet, die sie gerade zu
bekåmpfen suchen muss, sondern an die Liebe fur die Briider,
an den Sinn fur die Ehre der Nation und des Thrones, an
eine verståndige und unbefangene Erwågung der Lage der
Dinge. Ein derartiger Einfluss, aber auch nur ein derartiger,
kann alle’rdings die wahre Selbstståndigkeit befordern, indem * 

%
er zur Beseitigung dessen wirkt, was den Menschen unselbst- 
ståndig macht, nåinlich der Leidenschaften und des Mangels an 
W issen und richtigem Urtheil, wohingegen eine mittelbaré oder 
unmittelbare Benutzung der Selbstsucht der Menschen ihre 
Unselbstståndigkeit nur vergrosseren und ihren sittlichen W erth  
erniedrigen muss. Eine solche Benutzung kann menschlich ge
nommen recht klug und augenblicklich und scheinbar recht er-



folgreich sein, — obschon die Geschichte gegen alle diese 
Erfolge misstrauisch machén solite — aber christlich betrachtet?!
(Math. 23, 15. 24. 25.)

Und was soli es nun gar mit dem Christenthum, d. h. mit 
der Lelire und dem Leben Christi zu schaffen haben, wenn die 
„ehristliche Partei” Gesetze verlangt, nicht allein gegen das 
fruhzeitige Heirathen, sondern auch dagegen, dass eine Ehe 
anders geschlossen. w erde, als wenn die Garantie fur eine 
s t a n d e s g e m å s s e  Erziehung der Kinder vorhanden sei etc. — 
und wenn man als Motiv fur solches Verlangen anfiihrt: die 
zur Unertråglichkeit gesteigerten Anspriiche an die A r m e n -  
p f l e g e ? !

Freilich, wenn man ernstlich suchen wollte nach den Grun
den der zunehmenden Armuth, so wiirde man andere und viel 
erheblichere tinden , als den Mangel an Mittel zur standesge- 
massen Erziehung der Kinder. Aber diese anderen Grunde 
beseitigen , das hiesse die eigene Selbst- und Prunksucht, die 
Eitelkeit, die Vornehmthuerei bekåmpfen sollen — daher soli 
es nun besser und christlicher sein, wenn man den weniger 
Bemittelten die Ehen verbietet und sie zum Laster verdammt.
Das ist doch ein merkwiirdiges Christenthum, so ganz das Ge- %
gentheil von dem, das Christus gelehrt und fiir das er gelitten
hat. D ieses verlangt, dass w ir  uns verleugnen, dass w ir  ent-
behren und entsagen sollen um A n d e r e r  w illen, und Jenes
sagt, dass die A n d e r e n  entbehren und entsagen sollen um
U n s  er  tw i 11 en. Ist das nicht ein Gegensatz so schlagend
und handgreiflich, wie er nur sein kann?! Ist das nicht, wie

✓

man auch åusserlich den Herrn zu verherrlichen suchen mag, 
eine Låsterung wider den G e i s t ,  welche nach dem Ausspruche 
Christi denMenschén nicht vergeben werden soli?! (Matth. 12,31.)

Das sind ernste bedeutungsvolle Fragen, Fragen, die uns
C : 'Z

vielleicht desto mehr mit Schrecken iiber uns selbst und iiber 
die Zustande, in denen wir leben, und denen wir entgegen ge- 
hen, erfiillen mussen, je  grundlicher und je  demiithiger wir — ;
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das W ort Gottes zur Hånd — eine Antwort suchen. ' Aber wir 
miissen doch durch diesen Schrecken hindurch, wenn wir zu 
dem wahren Frieden in und mit Gott kommen w ollen , und 
Regierung wie Nation miissen — eingedenk des W ortes „An 
ihren Friichten solit Ihr sie erkfennen” — zu einem klar en und 
deutlichen Bewusstsein iiber die Gefahren dieser Richtung kom
men, wenn sie nicht dem Throne und dem Lande unabsehbares 
Verderben bereiten soli. Man mag behaupten oder bestreiten, 
dass dieselbe Richtung den grossen Traditionen unseres Herr- 
scherhauses und den Grundsåtzen, denen Preussen seine Stel- 
lung und Grosse in Europa verdankt, den Krieg erklårt. Das 
mag zu bestreiten sein, und Niertiand wird einer Partei das Recht 
nehmen wollen, fur ihre Ansichten auf diesem Gebiete Geltung 
und Einfluss * zu erstreben. Aber wenn diese Partei nicht 

'allein den Vorzug politiseher W eisheit und patriotischer Treue, 
sondern auch denjenigen des christlichen Glaubens und der 
christlichen Gesinnung vor allen Anderen in Anspruch ■ nimmt, 
nicht allein das Regiment im Staate, sondern auch das in der 
Kirche und iiber die Gewissen, so wird es nicht allein unser 
Recht, sondern auch unsere heilige Pflicht, diesen Anspruch zu 
messen, mit dem unverånderlichen Maasse der Lehre und des 
Lebens und Strebens unseres Herrn und Heilandes — dem Maasse 
auf das sie sich selbst berufen haben, diese Hohenpriester und 
Schriftgelehrten. W ir diirfen uns auch nicht dadurch beirren 
lassen, dass sie aus der Schrift predigen von der Tribiine oder 

der Kanzel, und dass sie viel wissen und sagen von Christus, ja  
, nicht einmal dadurch, dass es nicht ihnen, aber der Macht der 

Wahrheit selbst in ihrem Munde gelingt, Einige oder Viele zur 
Umkehr und Einkehr in sich und in Gott zu rufen. . Auch die 
Hohenpriester und Schriftgelehrten zur Zeit, da Christus gebo- 
ren war, wussten von ihm. Sie konnten dem Herodes aus dem 
Propheten die Ståtte der Geburt des Heilandes mittheilen, dass 
er sie den Konigen des Morgenlandes nennen konnte, und so' 
wurde ihnen durch die Hohenpriester und Schriftgelehrten der
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W eg gezeigt, auf dem sie zum Herrn kamen, ihn anzubeten 
und ihm zu opfern. Aber nichtsdestoweniger haben die Hohen- 
priester und Schriftgelehrten den Herrn gekreuzigt, und alle 
ihre W eisheit und Kenntniss, ihre Gebråuche und Gebete ha
ben Jerusalem nicht vor der Zerstorung und das Volk der 
Juden nicht vor dem Untergange bewahren konnen. W o diese 
grosse und gewaltige Predigt, durch die Geschichte ungehort 
oder doch unbeherzigt bleibt, da ist freilich wenig zu hoffen 
von den Mahnungen und Bitten schwacher Menschen. Aber 
doch wollen wir nicht darin miide werden und dem Herrn an- 
heim stelleri, was er fur einen Segen auf das W ort legen will. 
Deshalb bitten wir auch gar nicht um Entschuldigung — auch 
mitten in diesem Buche diesen Gedanken einen Ausdruck gege- 
ben zu haben. W ie die plotzlichen und unerwarteten Ereig- 
nisse auf die meisten Menschen am tiefsten und starksten wir- 
ken, so vermogen auch Gedanken, die uns plotzlich und uner- 
wartet scharf entgegentreten, uns oft mehr, als wir glauben 
und wiinschen, anzuregen und zu beschåftigen, und wenn bei 
hunderten von Lesern, die fur sie nur ein mitleidiges Låcheln 
haben, auch nur Einer tiefer beriihrt wiirde, so haben sie schon 
eine Frucht getragen ihm selbst und Allen', die mit seinem  
geistigen Leben in eine Beriihrung kommen.

Kehren wir zuriick von dem Gebiete geistiger Saat und 
geistiger Erndte, so kommen wir auf unserer Wanderung bald, 
nachdem wir dem wackeren Vater mit seinen Sohnen bei 
S p l i t s g a a r d  einen guten Tag geboten, auf eine weite Strecke 

unbebautes Land, einen Acker der Zukunft!
U d m a r k e n  oder L y n g e n  heissen nåmlich die Strecken 

des Landes (circa 60,000 Magdeburger Morgen), die von Alters 
her unbebaut liegen und nur mit Heide (Lyng, erica vulgaris) 
bewachsen sind. Kleine Strecken finden sich in fast allen Be-



zirken, aber die grosste, die deshalb auch den Namen L y n g ,  
katexogen fiihrt, dehnt sich das ganze Land hindurch von 
Siidost nach Nordwest (von den Paradies- oder Hdllenhugeln 

bis zur Olskirche) in verschiedener Breite.
Diese U d m a r k e r ,  friiher Konigliches Eigenthum — wie 

der Forst A l m i n d i n g e n  jetzt noch — wurden gegen geringe 
Abgaben von Bauern fur die W eide des Viehes benutzt. Jetzt, 
wo man den Lyng mit Ausnahme einiger zur Anpflanzung von 
Holz in der Nåhe von A l m i n d i n g e n  eingehegten Strecken 
unter die Bauern vertheilt hat, dient die Heide hauptsåchlich 
zum Feuerungsmaterial, eine Benutzung, die den Nachtheil mit 
sich fiihrt, dass auf der Strecke, von der man die Heide mit 
ihnen Wurzeln genommen, auf lange hinaus nichts wachst. 
Niemand wird die weite Strecke heute ohne ein tiefes Be^ 
dauern betrachten, dass sie jetzt schlimmer als unbenutzt ist.

i
Auch hat keiner der D a n i s c h e n  Schriftsteller iiber B o r n 
h o l m  seit den åltesten Zeiten geschrieben, ohne diesem Be- 
dauern einen Ausdruck zu verleihen. Haben auch Einige die 
Moglichkeit und den Erfolg der Benutzung, namentlich fur die 
Zeit, in der sie lebten und den damaligen Standpunkt der 
Landwirthschaft iibertrieben, so haben doch Andere mit Sach- 
kenntniss einzelne grosse Strecken bezeichnet, die sich zu dem 
gewinnreichsten Anbau vortrefflich eignen. Alles vergeblich —  
sie liegen noch heute, wie sie vor hundert Jahren gelegen ha
ben, und die Regierung hat bisher keine Veranlassung gefun- 
den, die Lust zum Anbau' irgendwie anzuregen oder zu befor- 
dex*n. Andererseits hat die Abgelegenheit der Insel, und haben 
die Eigenthiimlichkeiten der Bewohner wohl die Lust Fremder, 
sich hier billig anzukaufen und anzusiedeln, niedergehalten. 
W er aber heute in der den Sund begrenzenden Schwe- 
dischen Provinz S c h o n e n  die grossen Strecken sieht, die 
von Fremden, namentlich D e u t s c h  e n , freilich mit unsåglicher 
Arbeit, in fruchtbares Land verwandelt sind und in deren Mitte 
sich stattliche Hofe erheben, der wird mit uns der Hoffnnng
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sein, dass die grossere Verbindung, in welche das Land B o r n 
h o l m  nun mit der (ibrigen W elt getreten ist, bald genug auch 

dazu fiihren wird, die lange Einode auf einer durch die Nåhe
I

des Meeres so fruchtbaren Insel zu einem Saat- und Erndtefeld 
fur viele Menschen zu machen.

i

Die Bedurfnissé einer zunehmenden Bevolkerung haben 
bereits gegen die Mitte des vorigen Jahrhunderts dahin gefuhrt, 
einen Theil des B o r n h o l m e r  Ackers, der zwar nicht unbe- 
nutzt, aber doch sehr eigenthiimlich benutzt war, einer bessern 
Bestimmung zu weihen. Die Sache ist merkwiirdig und zu- 
gleich heiter genug, um hier erzahlt zu werden. In den alte
sten Zeiten erhielten nåmlich die Bauern, die nach H a m m e r -  
h u u s  ihre Steuer an Geld, Butter und Getreide brachten, 
dort ein Geschenk an Oel und Branntwein — ein offenbar 
treffliches Mittel, um zur piinktlichen Steuerzahlung anzuhalten.
Als diese Geschenke aufhorten, gab der Konig zur Entschådi-

\

gung dafur jeder Gemeinde ein Stiick Land mit einem Hofe, 
von dessen Ertrage das Gemeindevolk zwei Mal im Jahre ein 
Fest oder eine G i l d e ”) feiern sollte. Diese Gilden wurden 
auch S k u r e g i l d e n  (Scheuerfeste) genannt, weil die Bauer- 
weiber diese Konigliche Gabe besonders als eine Belohnung

t

fiir sich betrachteten und als eine Aufmunterung, die Gefåsse 
recht ordentlich zu scheuern (skure), in denen sie die Butter 
zum Lehnsherrn oder Amtmann brachten. Dieses Gildewesen 
hatte in jeder Gemeinde einen Vorstand. Er bestand erstens 
aus dem O l d e r m a n d  (Alterspråsidenten), der am Tischende 
sass und bei den Festen eine unbeschrånkte Macht zur Auf- 
rechthaltung der Ordnung {ibte. Er konnte (wer sieht sich 
nicht in unsere frohlichen Studenten-Commerce zuriickversetzt?)

*) Gi l de  heisst im Dånischen Zins, Abgabe, dann Zechgelage, 
Schmaus, aber wird nicht gebraucht fiir Ziinfte. Brodre - Gilder 
heissen dagegen die Briiderschaften, und auch die Schiitzenvereine 
nennen sich Gilden.

*



Schweigen gebieten, und Alles schw ieg, jå  sein Ansehn war so 
gross, dass, wenn er mit seinem Stocke auf den Tisch schlug, 
alle Anwesenden ihre Hiite abnahmen. Sodann kam der S k r  aa- 
h e r r e  (Gesetzesherr). Dieser Beamte war offenbar die wich- 
tigste Person. Er hatte die Statuten unter sich und besorgte 
die Administration der Gesellschaft. Er machte daher den von 
dem ganzen Vorstand zu ' unterzeichnenden neuen Kontrakt, 
wenn der Påchter des Gildelandes und Hauses starb, und einI
neuer den H of antrat. Die Abgabe derselben bestand namlich 
hauptsachlich nur in Bier und Branntwein, die bei den Gilden 
fruher auf einem besonderen freien Platze, spater, wo derselbe 
mit bebaut wurde, auf dem Kornboden des Gildehauses ver- 
zehrt wurde. Kamen zwei S t u h l b r i i d e r  oder B i e r - D i -  
r e k t o r e n ;  welche die Tonnen anzapften und den Anderen 

zutranken, und der vierte war der F e u e r b r u d e r ,  der Feuer 
schlagen musste, wenn Einer eine Pfeife Taback rauchen 
wollte. Diesem Vorstande stand zur Entscheidung wichtiger 

Fragen ein Sechsmånner-Ausschuss der Gesellschaft zur Seite, 
der von ihr jedesmal gewåhlt wurde. Nimmt man hinzu, dass

ø

mit diesen Gilden auch and ere Bruderschaften theils zu ernsten, 
theils zu lacherlichen und brutalen Zwecken in Verbindung 
standén und ahnliche Statuten und Vorstande hatten, so wird 
der Forscher nach der Geschichte dér Entwickelung des Klub- 
wesens, vielleicht auch des Repråsentativ - System s, die alten 
B o r n h o l m e r  Chroniken nicht ohne einiges Interesse durch- 
blåttern.

Durch eine Konigliche Resolution vom 24. Juli 1739 wurde 
aber dieser Seite des Gildewesens dadurch ein Ende gemacht, 
dass der Ertrag der Gildehofe und sie selbst zur Errichtung 
von V o l k s - S c h u l e n  bestimmt wurden, gewiss einer der sel- 
tensten aber auch wiirdigsten Gebråuche, die von Trinkgeldern 
und Trinkhåusern gemacht sind.

Nicht lange, nachdem wir den L y n g  in seiner Breite durch-
schritten, wendet sich der W eg nach Norden. Dicht an der

/



Biegung, von einem kleinen Busche umgeben, liegt unmittélbar 
neben einem K ruge, in dem die Kirchgånger vor und nach 
der Kirche einen Imbiss nehmen konnen, die R o k i r c h e ,  die 
diesem ganzen Gemeindebezirke seinen Namen giebt. Ueber 
diesen Namen selbst ist viel gestritten. In der Volksmeinung 
aber hat die Sage Recht behalten, dass die Kirche von einem 
Bauer und seinen zw olf Sohnen gebaut sei, die alle den Namen 
R o fuhrten. Die Kirche ist klein uud einfach. Unter den 

drei silbernen K elchen, die sie besitzt, tragt der grosste fol- 
gende d e u t s c h e  Inschrift:

Diesen Kelk und Patent hat der Oberster Lieutenant Stahl  
machen lassen vor dem Uplandischen Regiment zu Fus, Es 
haben Officir und Soldaten dazu geben; gehoret also dem 
Regiment, Got gebe seine Genat und Segen durch Jesum 
Christum! Ao. 1664. Stettin 23. April.

Dieser Kelch soli von einem 1678 gestrandeten S c h w e -  
d i s c h e n  T-ransportschiffe „geborgen” sein. Aber der Bauer, 
der ihn mit anderen Dingen vom W racke zu Hause brachte, 
empfand doch Gewissensbisse, das heilige Gefåss. seiner Be- 
stimmung ganz zu entfernen und schenkte es der Kirche. 
W ahrscheinlich aus der liibbeschen Zeit riihrt eine andere 
D e u t s c h e  Inschrift her, die in derselben Kirche gleichlautend 
auf zwei Leichensteinen von weissem Marmor gefunden wird 
und die lautet:

Hinrich G. Jehan: Disse Sten und Stede gehoret M. S. 
Jehan und sine Ervenn.

Unerwartet machen wir auch die Bekanntschaft des Herrn 
Pfarrers der Ro-Gemeinde. Er befindet sich mitten unter sei
ner Heerde, zwar nicht seiner geistigen, aber doch seiner leib- 
lichen, unter den Kuhen und Kalbern, deren besseres Aussehen 
fur die Sorgfalt ihres Besitzers zeugt. Vermuthlich ist der ei- 
gentliche H irt, dessen Stelle in diesem Augenblicke von dem 
Herrn Pastor vertreten wird, nach der Pfarre gegangen, um 
eine jener vielen und reichen Mahlzeiten zu verzehren, die zu 
den Grundrechten der B o r n h o l m i s c h e n  Dienstleute gehoren.



Obschon die Bewohner der Ro-Gemeinde sich seit Alters her 
in vielen Stiicken noch heute zu den andern B o r n h o l m e r n  
verhalten, wie diese zur iibrigen W elt, und sich mehr noch- 
wie durch Kleidung, die Form ihrer W agen u. s. w ., durch 
ihre Abgeschlossenheit, ihr .gesteigertes Misstrauen und ihre 
Geringschåtzung gegen Alles, was nicht aus R o - S o g n  ist, aus- 
zeichnen, so sollen doch die Knechte und Mågde nicht weniger 
Anspruche machen als in den anderen Theilen des Landes. 
Die allgemeine Regel iiber die Verpflegung B o r n h o l m i s c h e r  
Dienstleute ist aber ein zu charakteristischer Beitrag zur Kennt- 
niss der Insel, als dass wir sie iibergehen diirften.

Die B o r n h o l m e r  Dienstleute halten tåglich s e c h s  offi- 
cielle Maldzeiten. Friih Morgens 5 Uhr (im Sommer 4 Uhr) 
beginnen sie, Knechte wie Mågde, ihren Tag mit einem Stiick 
Brod und einem Schnaps. Um 7 Uhr wird der „Sovekall” 
verzehrt, d. h. ein Hering mit einer in Milch oder Bier ge- 
kochten Griitze. Um 11 Uhr ein zweiter Schnaps und ein 
Stiick Brod. Um 12 Uhr Fleisch oder Fiscli mit Gemiise 

nebst einem dritten Schnapse. Um 5 Uhr ein mit Fleisch oder 
Speck belegtes Butterbrod nebst dem vierten Schnapse. End- 
lich um 8 Uhr zuerst kaltes Fleisch und Brod, dann Milch, und 
hierauf wird der Tag mit dem fiinften Schnapse geschlossen. 
Ausserdem bekommen die Leute B ier, so viel sie wollen — 
eine Freiheit, von der freilich die schlechte Beschaffenheit des 
Biers, ausser in den durstigen Zeiten der Erndte, nur einen 
sehr bescheidenen Gebrauch machen låsst. Und die Zahl die
ser Mahlzeiten soli weder dem Appetite Eintrag thun, der zu 
jeder derselben mitgebracht w ird, noch den Quantitåten, die 
aufgetragen oder verabreicht werden miissen, wenn die Herr- 
schaft nicht in den Ruf der Knauserei gerathen will! Uebri- 
gens wird im Allgemeinen das Verhåltniss zwischen Herrschaf- 
ten und Dienstboten insonderheit auf dem Lande geruhmt. 
Die letzteren gelten hier grosstentheils als Gehiilfen und Haus- 
genossen, nehmen wenigstens die Hauptmahlzeiten mit der
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Herrsehaft gemeinsam und pflegen lange Jahre auf einem' und 
demselben Hofe zu bleiben. In R o n n e  wird schon iiber die 
zunehmenden Anspriiche und abnehmenden Leistungen der 

Dienstleute geklagt. Die sehr verschiedenen Verhåltnisse in 
den anderen Theilen D a n e m a r k ’ s — in dem sich die die- 
nende Klasse siclier materieli besser befindet, als in irgend 
einem anderen europåischen Lande, vielleicht ohne dadurch
gliicklicher z u . sein — werden wir mit ihren Ursachen und'w/ •

Folgen bei einer anderen Gelegenheit kennen lernen. Denn 
jetzt sind wir gleich, nåchdein die R o k i r c h e  passirt ist, auf 
einem kleinen Nebenwege gerade auf H e l l i g d o m s g a a r d  
(Heiligtliumshof), dem Vorhofe einer wildromantischen Natur 
angelangt. Die Heiligthumsquelle, die dicht bei dem Hause 
entspringt und‘ nach kurzem Laufe in das Meer stromt, giebt 
uns einen frischen Trunk; der Besitzer des Hofes (der zu den 

kleinsten auf B o r n h o l m  gehort) gesellt sich als Fiihrer zu 
u n s, und wir folgen ihm hinab zu den Wundern der Natur. 
Hinab, denn H e l l i g d o m s  g a a rd  liegt auf der hier steilen 
K uste,- nahe am Meere. Ein steiler schmaler Pfad fiihrt uns 
hinunter. W er die „Schurre” bei der Rosstrappe im Harze 
gewandelt, hat einen weit grosseren Pfad dieser Art zuruck- 
gelegt; aber bald kommt freilich ein anderer,W eg, den die 
Nahe des hier iiberall gleich tiefen Meeres etwas bedenklicher 
als die Schurre macht. W ir befinden uns, am Fusse der Hohe 
angelangt, in einem engen Felsentheater mit freier Aussicht auf 
das Meer. Zur Rechten erhebt sich wie ein Thurm von Men- 
schenhånden ein gewaltiger freistehender Feisen in einer Hohe 
von circa 70 Fuss, zur Linken eine Felsenwand, deren Gipfel 
von diirftigen Båumen bekranzt ist. Schon dieser Anblick ist 
malerisch und genussreich genug, aber wir sollen weiter. W ir  
sollen auf den- Klippen an dem Fusse des Feisens zur Rechten 
hinaus in das Meer, um, wo sie enden, noch einen merkwur- 
digeren Anblick zu haben. Der Fiihrer mit seinen Holzschu- 
hen geht so sicher auf diesem Gestein, als ob es ein Stuben-



boden wåre, und J o h a n n e s ,  meines W irthes Knabe, springt ihm 
so frohlich und unbesorgt nach, dass auch mir nichts iibrig 
bleibt, als mit dem .Vater zu folgen. Ein hartes Stiick Arbeit, 
wenn man das Spazieren auf Klippen nicht gewohnt ist. Aber
die. Miihe ist iiberwunden; wir thun einen Blick hinter den

/

Feisen und sehen nun in ein kleines Becken, zugleich Felsen-
und M eerbecken, hinein, wo aus dem Feisen hervor polternd
und schaumend eine siisse - Quelle sturzt, aber das salzige
W asser gegen ihr Andringen sich zu wehren scheint. Bei
starkem Ostwinde ist das Meer so måchtig, dass es die Quelle
scheinbar verschliesst, aber heute hat sie ihre Freiheit. Mit
einiger Gefahr kann man,  einen ahnlichen W eg wie auf
der Nordseite auf der Siidseite des Feisens machend, bis zu
ihr hin gelangen und einen Trunk schopfen — halK Meer,
halb Quelle. • Nur muss Alles mit einiger Vorsicht geschehen,
denn bei .einem Fail in das Meer kann selbst das Schwimmen
hier wenig helfen, weil das Andrången des W assers gegen die
Feisen zu heftig ist. Nacbdem wir uns satt gesehen, geht es
denselben Pfad zuriick und wieder hinauf und am Rande, der
Hohe weiter nach Siiden. Da treten uns bald L y s e n e  (die
Lichter) entgegen, ein merkwiirdiges Klippengebilde, das sich
ebenfalls steil aus dem Meere erhebt und oben ganz vom Lande
getrennt ist. Ein Stein befindet sich auf seiner Spitze, der,
mit Hinzunahme der Phantasie, die, wie bei allen solehen
Merkwiirdigkeiten auch hier ein wenig nachhelfen m uss, wie
ein grosses Licht aussieht. Fruher stand unweit dieser-Klippe
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noch eine zweite mit einem eben solehen Lichte, woher man von 
„Lysene” (Lichtern) sprach. Aber diese Klippe ist schon vor 
uber 30 Jahren in das Meer gesturzt und hat nur eine Klip- 
penruine iibrig gelassen. W er Zeit hat und N eigung, klettert 
auch hier wieder herab und sieht „Lyserende” , namlich eine 
Klippenhohle, die an dem nordlichen Fusse der Klippe ein 
Stiicklein Meer, angeblich in'einer Lange von 140 Fuss, hinein 
in das Land fiihrt. Zwei gleiche Hohlen — die eine der
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trockene, die andere der nasse Ofen genannt — sind nur we- 
nige hundert Schritte weiter nach Siiden, — konnen aber nur 
befahren oder betrachtet werden, wenn man bei ruhigem W et- 

ter auf einem Fischerboote fåhrt. Diese gespensterhaften Denk- 
male alter Erdrevolutionen — das frische Griin der Båume und 
Biische, die uberall sich bis dicht an das Meer und selbst auf 
die kahlen Klippen hinauf drangen, und zu dem Allen die ma-
jeståtische Pracht des Meeres stiirmen auf die Seele des Be-

__

schauers mit einem wunderbaren W echsel des Eindrucks. 
Kaum vermogen wir uns von ibm zu trennen, aber die Zeit 
mahnt zur Eile, wenn nicht Anderes fiir'jetzt und vielleicht fur 
immer ungesehen bleiben soli.

W ir kehren zur H e i l i g t h u m s q u e l l e  zuriick, und an 
dem Hofe voriiber einem Fusspfade nach Norden folgend um- 
fangt uns bald die liebliche Stille eines grossen Birkenwaldes. 
Er bedeckt zwei Hohen, die ein nur sehr schmales Flussthal 
begrenzen. Doch horch, die Stille des ersten Augenblicks, da 
wir in den W ald eintraten, ist unterbrochen. Immer stårker 
und stårker låsst ein Rauschen sich horen von der dem Meere 
entgegengesetzten Seite. Die Frage, woher es komme, ist bald 
durch eine wunderbare Wahrnehmung beantwortet. W ir sehen, 
auf der W aldeshobe dieser Seite angelangt, einen måchtigen 
W asserfall hinab, der in wilder Flucht iiber Båume und Steine 
herunterstiirzt und seine W asser unten im Thale mit dem 
D y n d a l e n b a c h  vereinigt, der unweit der R u t h s k i r c h e  in 
einem Moose des L y n g s  entspringend, hier seiner Miindung 
in das Meer nahe ist. W ie klein auch die Båchlein sind und 
w ie weit vom Meere sie entspringen, sie kommen alle dahin 
zuriick. Geheimnissvoll ist ihr Ursprung, wenn auch die Ståtte 
bekannt, an der sie erscheinen, und unbekannt ist ihr Blei
ben. Ist es doch ebenso mit uns Menschen. W ir kommen 
aus der Allliebe und kehren in sie zuriick, aber nicht wie die 
Båche und Strome mit dem Meere uns so vermengend, dass 
wir ganz unkenntlich wiirden, So sagt der Glaube. W ir



kommen aus . dem Nichts und wir gehen in das All’ ganz wie
die Båche in das M eer, sagt der Unglaube. Das Bi ld,  dass em
Bach in dem Meere sich mundend, uns entgegen halt — das
einzelne Dasein verschwindend in dem Meere des Todes und
Lebens zugleich, ist fur diejenigen gunstiger — wir mussen
es zugeben — welche unter Unsterblichkeit die allgemeiné Fort-
dauer des Geistes verstehen, aber das Aufhoren jeder Person-
lichkeit, jedes Bewusstseins des friiheren Ichs. W er aber wird
ein Rathsel durch ein Bild losen wollen — wer w ird , da doch
selbst die Gesetze des materiellen Lebens noch so wenig voll-

/ *
standig erkannt sind, und immer neue Reiche fur die mensch- 
liche Forschung und Anwendung auf diesem Gebiete erobert 
werden, wer wird ernstlich behaupten wollen und konnen, er 
hatte irgend eine Einsicht in die Bedingungen und Moglich-

i

keiten unserer geistigen personlichen Fortdauer,- oder in ihre 
Unm oglichkeit!

_ •

Nach dem Beschauen des schonen W asserfalls gehen wir
die W aldhohe auf dieser Seite hinab., passiren in Ermangelung
einer Briicke iiber einige Felsblocke den D y  n d a l  e n b a c h  und
gehen den W ald auf der anderen Seite aber in westlicher
Richtung wieder hinauf, bis dahin, wo die W aldeshohe einen
felsigen Vorsprung macht, und wir von ihm aus — er erwartet
noch seinen Namen — einen lieblichen Blick in das Waldthal
thun konnen, das sich bis an das Meer selbst zu erstrecken
scheint.

Diese W ald- und Meersicht ist ganz in der Nåhe von 
D y n d a l e n g a a r d ,  auf das wir nun zusteuern, um ein wenig  
zu rasten und zugleich eine der grosseren Wirthschaften des 
Bezirkes der R o k i r c h e  kennen zu lernen. .Der  W agen, der 
von H e l l i g d o m s g a a r d  direkt hierher gegangen, hat bereits
unseren Besuch angekiindigt. Ein hiibscher Bauernbursche, der

\

Sohn.des  Besitzers, fiihrt uns in ein Zimmer des langen ein- 
stoekigen Hauses und sendet dann den Vater, der mit seinem  
Willkommen die Frage verbindet, ob wir nicht ein „kleines



Glas” annehmen wollten. W er erst seinen Gast fragt, ohue 
die Gabe schon vor sich zu haben, giebt gewohnlich nicht gern. 
Sicher, in diesem Falle der Bornholmer Gastfreundschaft nicht 
zu nahe zu treten, zogen wir es daher vor, den Hofbesitzer 

um die Freundlichkeit zu ersuchen, mit uns zu fruhstiicken 
und liessen, ohne Widerspruch von seiner Seite, die W agen- 
vorrathe in das Zimmer bringen.

Dieser Herr Hofbesitzer — K o f o d  oder M a d s e n  — war 

eine ausserst charakteristische Erscheinung. Eine untersetzte 
Statur — ein m ageres, scharf ausgeprågtes Gesicht, auf dem 
ein Physiognom Habsucht, Geiz und Misstrauen im Bunde mit 
einiger Schlauheit gelesen haben wiirde — die dtinnen Haare 
auf-die niedere Stirne fallend, was allen Gesichtern den Aus- 
druck einer gewissen Dummheit giebt, — dann und wann iiber 
die • graulichen aber lebhaften Augen und das Antlitz ein Låcheln, 
von dem man nicht w usste, ob es mehr albern oder pfiffig 
sei — hellschmutzige Hosen und dunkelschmutzige Jacke und 
W este: da haben wir das Portrait dieses Mannes der einen 
schuldenfreien Hof und 200 Magdeburger Morgen Land im 
R o - B e z i r k e  besitzt. Er kam mit einer thonernen Pfeife, 
nahm sie indessen aus dem Munde, als er den Stand des Frem- 
den erfuhr und vertauschte sie , wie es schien nicht ungern, mit 
der guten Cigarre, die wir ihm boten. Wahrend mein Freund 
Herrn M a d s e n ,  um die Einsylbigkeit, die er trotz Friihstucks 
und Cigarre beibehielt, zu unterbrechen, mit den Zweck en 
meines Besuches, meiner Heimath, den vortheilhaften Berner-
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kungen, die ich iiber die Reize „des Landes B o r n h o l m ” schon 
gethan håbe u. s. w. bekannt machte, verwandte Herr M a d s e n ,  
dann und wann lachelnd, kein Auge von mir, vom Kopf bis zu 
den Fussen mich musternd und prtifend. Sprach ich dagegen zu 
ihm, so. sah er mit derselben Beharrlichkeit meinen Begleiter 
an. Mit diesem Sprechen hatte es meinerseits freilich wenig 
auf sich.' Bald merkte ich, dass er mein D å n i s c h  durchaus 
nicht verstand, sah aber zu meinem Troste, dass es dem



D å n i s c h e n  meines Fréundes nicht besser ging und sich der- 
selbe entschliessen musste, B o r n h o l m i s c h  oder vielmehr 
R o ’s c h  zu sprechen. Da schien unser M a d s e n  etwas aufzu- 
wachen und debiitirte mit der eben so geistreichen wie wahren 
Bemerkung: es sei eigentlich recht schade, dass die Menschen 
nicht alle d i e s e l b e  Sprache (naturlich R o ’s c h )  språchen, 
er konnte sich eigentlich mit Niemandem unterhalten, der nicht 
aus der Gemeinde sei, nicht einmal die R o n n e r  konne er 
immer verstehen, sogar den Commandanten nicht, der ihn ein
mal besucht håbe. Dass Herr M a d s e n  diese ganze Bemer
kung machte, um weitere Unterhaltungen von sich abzuwehren 
und lieber der Zuhorer unserer Gespråche zu werden, war 
ganz handgreiflich. Leider erlaubten uns die Umstånde nicht, 
auf diese schone Idee einzugehen, sondern ich wurde nicht 
miide, ihn durch meinen Freund nach alle dem fragen zu las-
sen, was zu wissen mir wiinschenswerth war. Herr M a d s e n

*

schien aber selbst in seinen kårglichen Antworten die Moglich-
/

keit eines Missbrauchs zu sehen. Denn nach der dritten oder
vierten Antwort frug er gerade heraus: Zu was denn der Herr
Alles zu wissen brauche? Mein Freund schob meine W issbegierde
auf meine grosse Vorliebe fur B o r n h o l m ,  die mich wiinschen

%

lasse, Alles genau kennen zu lernen, um dariiber zu schreiben,
v

damit auch andere Fremde das schone Land zu sehen kamen, 
(hier iiberflog den guten M a d s e n  sicherlich eine Gånsehaut), 
und da er doch nun so einen grossen, schonen Hof håbe und 
eine gute W irthschaft, so wåre dieser Besuch mir besonders 
lehrreich.

M a d s e n  schien von dieser Erklarung zwar nur sehr 
schwach befriedigt zu sein , fuhr aber doch in seinen Antworten 
fort bis zum Punkte der zu leistenden Abgaben. Hier erklårte 
er sofort und'sehr bestimmt, er wisse das nicht. Mein Freund 
hatte ihm vielleicht auch’ ganz vergeblich begreiflich. zu machen 
versucht, dass er das doch wissen mt i s s e  und er leicht nach-
rechnen oder sein Buch zur Hånd nehmen konne, (zu welcher
• 7 v

«



Zumuthung M a d s e n  mit dem Kopfe schiittelte, als wollte er 
sagen: Bueher fuhren wir nur mit Kreide an Stuben- und 
Bodenthtiren), wenn nicht die inzwischen aus der Nebenstube 
erschienene, oder vielmehr die Thiir in der Hånd, zwischen 

den beiden Stuben stehende dicke Ehéhålfte mit gutmiithigem 
Gesichte, dem Eheherrn einige W orte zufliisterte, auf die er 
sofort einige Zahlen nannte. Ob die Ehehålfte den Mann zur 
Offenheit, oder als Evatochter zu einer falschen Angabe er- 
mahnte, war unverståndlich.

Fassen wir nun das Ergebniss dieser miihevollen Unter- 
haltung kurz zusammen. Herr M a d s e n  besitzt 100 Tonnen 

Land, wovon ein kleiner Theil W ald ist. Er bewirthschaftet 
den H of mit drei Sobnen, einer Tochter, zwei Knechten und 
einem Mådehen. Der Sohn ist ausserdem Unteroffizier bei der 
M iliz-Kavallerie. Das lebende Inventar besteht aus 9 Pferden, 
10 Kuhen, 10 Schweinen, Hiihnern u. s. w. Verkauft hatte 
M a d s e n  im vergangenen Mitteljahre 60 Tonnen W eizen  
10 Thaler per Tonne, 20 Tonnen Roggen (8 Thaler), 30 Tonnen 
Gerste (5 T haler), 10 Tonnen Raps (11 Thaler). Nach Be- 
streitung des Haushaltes und d e m B a u e  eines neuen g r o s s e n  
S t a l l e  s,  hatte er noch einen Ueberschuss von 400 Thaiern

9

gehabt und dieselben — im Kasten liegen. Steuern will er im 
Ganzen 85 Thaler zu zahlen haben, darunter 70 an den Konig, 
15 an die Kommune und Kirche. Die Erwåhnung der Letz- 
teren, die sicher von ihm sehr wenig erhalten hatte, liess ihn 
noch eine sehr charakteristische Bemerkung maehen. Er er- 
zåhlte nåmlich, es sei kiirzlich ein R eise-Prediger, vom Bischof 
in C o p e n h a g e n  gesandt, bei ihm gewesen und håbe recht 
schone Kirche in seinem „Saale” gehalten. Der Mann håbe 
nichts dafur genommen, fast nichts gegessen und nur da ge- 
schlafen. Das wåre eigentlich recht hubsch und man konnte 
ja alle Jahre einmal so einen R eise-P ’rediger schicken und da
fur — d ie  G e i s t l i c h e n  e r s p a r e n !

Auf dem Hofe war es reinlich, in den Stållen dagegen
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nichts weniger als behaglich. Das Vieh ist klein und sah kfim-
merlich genug aus. Die Ackergeråthschaften natfirlich ^nach
åltestem Stile und sehr in Abstand zu den in S e  e l and  ge-
bråuchlichen, wo selbst viel kleinere Bauern mit der Zeit fort-
zuschreiten suchen. Nirrimt man hinzu, dass der Vater, Sohne
und Knechte den Eindruck machten, als seien sie vielléicht
sehr aushaltende aber doch sehr phlegmatische Arbeiter, die
niemals etwas anderes gesehn als B o r n h o l m ,  so muss man
sich fiber das Resultat dieser 'Wirthschaft doch noch verwun-
dern. W as wfirde aus ihr in strebsameren Hånden werden! Aber
auf B o r n h o l m  ist nieht wie sonst oft das Bessere des Guten,
sondern das Gute des Besseren Feind, und weil es die Leute

<
gut haben, denken sie nicht daran, es mit leichter Mfihe noch 

besser haben zu konnen und zu wollen. Geistige Genfisse 
und Bedfirfnisse scheinen wenigstens in der R o - S o g n  nicht 
vorhanden zu sein, und vielleicht kann man es dem Pfarrer 

nicht verdenken, wenn er lieber unter seinen Kfihen als seinen 
Bauern ist; die Kfihe nehmen wenigstens sein Futter gern, aber 
die Bauern scheinen kein Behagen an geistiger Nahrung und 
einige vielleicht noch weniger Behagen daran zu haben, dass 
sie den Pfarrer ernahren helfen sollen.

I

Herr M a d s e n  ffihrte uns auch noch in den geraumigen 
„Saal,” dessen drei Fenster nach Osten gehen und der zugleich 
als Gastzimmer, Kleider- und Vorrathskammer dient. Ein 
zweischlafriges Himmelbett deutet auf den ersteren Gebrauch, 
den zweiten bezeugen die auf den Tischen und Kasten ausge- 
breiteten Kleider (darunter auch die Uniform des Herrn Unter- 
offiziers) und die im bunten Durcheinander aufgestellten, wahr- 
scheinlich nur zum Gebrauche bei unvermeidlichen Festen be- 
stimmten englischen Porzellansachen, Glaser u. s. w.

Aber mitten in dieser prosaischen Umgebung prwartet uns 
doch ein herrlicher Genuss. W ir treten an die Fenster, hinter 
einem waldigen Vordergrund breitet sich in herrlichem Blau 
und Sonnenschein das Meer aus. Mitten aus der Fluth erheben



sich in einér Entfernung von ungefåhr drei Meilen die steilen 
Félsen und Granitmauern von C h r i s t i a n  s 6.

W erfen wir gleich jetzt einen nåheren Blick auf diese' 
M eerfestung, mit deren Schleifung man eben begonnen, und 
auf die kleinen Inselchen um C h r i s t i a n s o  herum. Unsere 
Leser werden dann auch erfahren, woher zu einem freilich nur 
kleinen Theile die Eiderdunen kommen, die so viele Menschen 
so leicht und doch so warm bedecken.

Zwar hatten wir warten sollen, bis unsere Reisebeschrei- 
bung nach G u d h j e m ,  dem hervorspringendsten Punkte der 
Ostkuste, gekommen ware, weil man von. dort aus den Aus- 
flug nach C h r i s t i a n s o  macht, aber wir waren so eben in ein 
fur die meisten Leser etwas prosaisches Thema gekommen, 
mussen es auch gleich nachher wieder fortsetzen, so dass viel- 
leicht die romantische Abwechselung gleich hier willkom- 
men ist. »

C h r i s t i a n s o  ist, wie gesagt, die grosste von fiinf sehr 
kleinen Felsen-Inselchen, die zusammen den Namen „ E r t h o l -  
m e n e ” fuhren. C h r i s t i a n s o  selbst bildet mit F r  e d er i k s -  
h o l m ,  dér nåchstgrossten Insel, einen natiirlichen, aber einen 
der sichersten und schonsten Hafen der O stsee, in welchem  
gegen BO Schiffe von jedem  Tiefgange eine Zufluchtsstatte 
finden konnen. Bis zu* den Zeiten K a r l s  XI. v o n S c h w e d e n  
waren diese Klippen-Inseln, auf denen keine Hånd voll Erde 
sich befand, herrenlos. Jener geråumige Hafen mitten in einem 
durch Klippen so gefåhrlichen Fahrwasser diente den Seeråu- 
bern zu ihrem Lieblings - Aufenthalte. Auf dem nachherigen 
C h r i s t i a n s o  theilten sie haufig die Beute und bewahrten sie
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auf, bis Zeit und Gelegenheit kam, sie zum Verkaufe nach an- 
deren Plåtzen iiberzufuhren. Aus jener Zeit sind noch.manche 
Volkssagen im Umlauf. Eine derselben. kniipft sich an den



„Jomfrugalgen”, ein galgenåhnliches Felsengebilde auf C h r i 
s t i a n s  6,  an dem sich zu der Fetalienbruder Zeit eine schone 
Jungfrau gehångt haben so li, vveil s ie , von einem Schiffe ent- 
fiihrt, den freiwilligen Tod dem Brautbette eines Seeråubers 

vorzog.
Um dem Unwesen der Seeråuber fur alle Zeiten ein 

Ende zu machen, flir die S c h w e d i s c h e  Flotte eine sichere 
Zufluchtsståtte zu gew innen, vielleicht auch, um immer eine 
Hånd auf dem nur drei Meilen entfernten B o r n h o l m  zu ha
ben, dachte K a r l  XI.  von S c h w e d e n  des her'renlosen Gutes
sich anaunehmen und die Inseln fur ein Eigenthuin der S c h w e -

\

d i s c h e n  Krone zu erklåren. Ein H u n d  verdarb diesen
. i

Plan — dariiber' sind die Geschichtschreiber einig; aber dar- 
iiber lautet die Erzahlung verschieden, ob dieser H u n d ,  der 

den verhångnissvollen Diebstahl einer Koniglichen Ordre voll-
brachte und sie in d å n i s c h e  Hande lieferte, einem Seeofficier

/  *

gehorte oder dem Admiral W a c h t m e i s t e r  in K a r l s k r o n a ,  
ob die letztere Stadt oder ein Schilf auf offenem Meere der 
Schauplatz eines kleinen Ereignisses war, das den schwedischen 
Plan gånzlich vereitelte. Folgen wir der wahrscheinlichsten 
Erzahlung, so hatte Admiral W a c h t m e i s t e r  eine Ordre des 
Konigs, die ihm befahl, im kommenden Friihjahr mit einigen 
Kriegsschiffen nach den E r t h o l m e n  zu gehen und sie fur 
seinen Konig in Besitz zu nehmen, auf dem Schreibtische in 

seinem Arbeitszimmer liegen lassen. Niemand, weder Adju- 
tant noch Diener noch ein Mitglied seiner Familie durfte dieses
Zimmer betreten — nur einem Lieblingshunde des Admirals, 
einer schonen D o g g e , war dieser Zutritt gestattet. Besagter 
Hund musste an dem Allerhochsten Handschreiben etwas Ab- 
sonderliches bémerkt haben, kurz, er nahm es in Abwesenheit 
des Adtnirals vom T ische, riss es in Stucke und verliess mit 
den letzteren spielend das Zimmer. So kamen sie in die Hande 
des Kainmerdieners, der — ein geborener Dåne — sich die 
Kammerdiener-Langeweile mit dem Zusammensetzen des Hunde-
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spielzeugs vertrieb und auf diese W eise hinter das Geheimniss 
kam. Als guter Patriot dachte er hiervon Nutzen zu ziehen, 
entfernte sich heimlich, kam nach C o p e n h a g e n  un$ iibergab 
dem Konige C h r i s t i a n  V. selbst seinen Fund. Sofort sandte 

C h r i s t i a n  einige segelfertige Kriegsschiffe nach d e n E r t h o l -  
raen,  und als. die S c h w e d i s c h e n  Schiffe bald nach ihnen 
dort. anlangten, fanden sie die D å n i s c h e  F lagge, den D a n 
n e b r o g ,  das w eisse Kreuz auf rothem Feide *), auf der Insel 
wehen, die zu Ehren C h r i s t i a n s  seit der Zeit C h r i s t i a n s o  
genannt wurde. D i e S c h  w e d e n  mussten unverrichteter Sache 
wieder abziehen. Um nun C h r i s t i a n s o  vor einem Hantl- 
streich, sei es von ihrer, sei es von anderer Seite, zu schiitzen, 
befestigteri Konig C h r i s t i a n  und seine Nachfolger. die Insel- 
gruppe. Auf jeder der beiden grossten Inseln wurde ein star- 
ker Thurm von Granit errichtet; spater wurden diese Thiirme 
noch mit Steinwållen umgeben und mit gegen 100 Kanonen 
von schwerem Kaliber ausgeriistet. Nur einmal im Laufe der 
Zeit richteten sich feindliche Kugeln gegen diese Meerfestung.

t

Sie kamen von E n g l i s c h e n  Schiffen im letzten Kriege. Da 
ihnen aber der Besitz der Inseln wohl allzuvieler Anstrengun- 
gen nicht werth schien, gaben sie das Feuer bald wieder auf,

•) Es wird vielleicht den deutschen Lesern von Interesse sein, die 
Entstehung dieser Flagge, einer der einfachsten und doch schonsten 
Flaggen der Welt, zu erfahren. Als Konig W aldemar II. im Jalire 
1214 einen Ivreuzzug gegen die Wenden unternahm, kain es in Lief- 
land zu einer grossen Schlacht. Schon schien der Sieg der Feinde 
unzweifelhaft und der d å n i s c he  Bischof, der von einer Hohe der 
Schlacht zuschaute, sah mit Schrecken, wie sich die Reihen der D å- 
nen zur Flucht aiiflosten. D a — o Wunder— fiel jene Fahne vom 
Himmel. Der Bischof ergriff sie, stellte sich mit ihr an die Spitze 
der Fliehenden, kehrte sie wieder gegen den Feind und erfocht ei
nen grossen Sieg, Nach einer anderen, weniger romantisch.en Dar- 
stellung hatte der Papst dem Konige die Fahne vor Beginn des 
Kreuzzuges zum Geschenke gemacht, der kluge Bischof långst einen 

. passenden Augenblick erwartet, um mit ihr hervorzutreten, und diese 
Gélegenheit an jenem entscheidenden Tage gefunden.



obschon, nach "den spåteren Zugeståndnissen der Festungs- 
Offiziere selbst, einige Schiisse m'ehr die Uebergabe herbeige-

i

fiihrt haben wiirden, da schon die wenigen Kugeln durch Zer-
triiminerung der lose zusammengefiigten Steinwålle eine ge-
waltige Verwiistung und Verwirrung auf der Insel angerichtet
hatten. Auch beweist die nunmehr von dem Koniglich D a n i -
s c h e n  Gouvernement beschlossene und ausgefuhrte Schleifung
# __  __

der ganzen Festung (mit der in der neueren Zeit ein jetzt
ebenfalls durch die Begnadigung der beiden letzten Gefange- 
nen aufgegebenes Staats-Gefångniss verbunden war), wie eine 

bessere Wiirdigung der Verhålt.nisse in dem theuren Unter- 
halte . jener mit so vielen Kosten aufgefuhrten Befestigungen  

eine nutzlose Verschwendung erkannt hat. Von åhnlichen 
Verschwendungen, namentlich auf iiberseeische, nun aufgege- 

bene Besitzungen — selbst die beibehaltenen westindischen In- 
seln wie I s l a n d  und die F a r o e r ,  sind der Staatskasse seither 
nie von Nutzen, sondern immer eher von Nachtheil gewesen — 
riihrt ja iiberhaupt und hauptsåchlich die Hohe der heutigen 
d å n i s c h e n  Staatsschuld her, da D a n e m a r k  bei einiger- 
massen umsichtiger Verwaltung und einer gesunden Politik  

reich und iiberreich alle Bedingungen guter Finanz-Verhaltnisse 
in sich tragt, ja selbst ohne die Einnahme des Sundzolles die 
Folgen friiherer Missgriffe durch eigene Kraft hatte iiberwin- 
den konnen. Bis in das vergangene Jahr lebten unter dem 
militairischen Regiment eines Kommandanten cirea 400 Seelen  
auf diesen kleinen Inseln, da die bestandige Garnison auch ei
nige Håndwerker u. s. w. dahin gezogen hatte. Auf eine Ivirche 
und Schule yv̂ ar friihzeitig Bedacht genommen. Mit unsåglicher 
‘Miihe war auch sowohl von B o r n h o l m  als C op e n h a g e n  
Erde nach der kahlen Inselklippe geschafft, und fast jeder der 
Bewohner, vom Kommandanten bis zum Matrosen, hatte sich 
ein wenn auch kleines Gårtchen auf diesem Feisen angelegt, 
auf dem nun bereits seit langen Jahren auch Ellern, Maulbeer- 
båume u. s. w. wachsen. Kuhe und Schweine wurden gehal-



ten und gaben Dunger. Ja, diese Gartenkultur gab und giebt
die merkwurdigsten Resultate, denn. die Bewohner gewinnen

0

nicht allein ihre Kiichengemuse und ihre Kuchenkråuter — 
Fleisch , Brennholz u. s. w. kommen von B o r n h o l m  resp. 
C op  e n h a g e n ,  und Fische giebt in reicher Auswahl das Meer 
— sondern auch M elonen, W eintrauben, Feigen , Erd- und 
Maulbeeren wie sonst nirgends in D a n e m a r k .  Die Gårten 
und Pflanzen sind namlich durch die sie viberragenden Klippen 
sowohl gegen W ind als Kålte geschiitzt. Das Klima ist iiber- 
haupt weniger hart als auf dem benachbarten Festlande, und die 
milde und fruchtbare Seeluft macht die kleinen Inseln zu einem 
grossen natiirlichen Treibhause. So werden die zur Wartung 
des Feuers und zur Hiilfeleistung bei Schiffbriichen auf 
C h r i s t i a n s o  jetzt zurfickgebliebenen circa 30 Lootsen und 
Matrosen mit ihren Familien immer ein einsames aber an- 
genehmes und gesundes Leben fuhren konnen. Sie verlieren 
freilich ihr Kirchlein und werden in eine B or n h o l m  er Kirche 
eingepfarrt, aber hoffentlich wird man ihnen wenigstens eine 
Schule lassen und einen tiichtigen Lehrer anstellen, der sonn- 
tåglich einen Gottesdienst mit ihnen halten kann. W ie die 
Kirche und Schule, die Wohnung des Kommandanten, des 
Verwalters, eine Miihle und alle anderen Gebåude und offent- 
lichen Institute sich auf C h r i s t i a n s o  befanden, so befindet 
sich auch noch jetzt das Feuer — ein zum Unterschiede des 
b o r n h o l m e r  festen Feuers im Jahre 1805 aufgerichtetes 
B l i n c k f e u e r 0) in dem grossen Thurme auf C h r i s t i a n s o .  *)

*) Fiir die mit maritimen Verhåltnissen nicht bekannten Le-, 
ser bemerken wir, dass unter den verschiedenen Feuern, die fiir die 
Leuchtthiirme benutzt werden, besonders zwei hervorzuheben sind: 
die1 f e s t e n  und die Bl i nckf euer .  Ein f e s t e s  Feuer, wie in dem 
Wort selbst bezeichnet.wird, ist vom Untergang bis zum Aufgange 
der Sonne in gleicher Weise sichtbar und wird durch einen Kreis 
unbeweglicher Lampen hervorgebracht, die ihren ohnehin starken 
Schein noch durch die Reflexion der hinter ihnen angebrachten bianken



Diese Insel, d ie '1000 Fuss lang und gegen 500 Fuss breit ist,- 
erhebt sich 60 Fuss uber die Meeresflåche und das Feuer ist 
in einer Hohe von 92 Fuss angebracht, so dass és weit umher 
v.on*den Schifiern bemerkt werden kann.

Die dritte der kleinen Inseln — G r a e s h o l m ,  nur 400'
Schritte nordwestlich von F r e d e r i k s h o l m  gelegen — ist •
wenigstens fur Vogelliebhaber die merkwiirdigste. Denn, wenn
weder Hauser noch* M enschen, noch andere Thiere auf ihr zu
finden, ja selbst das G ras,'von dem sie den Namen hat, nur
sehr spårlich, so war sie doch wenigstens bis jetzt wåhrend
des ganzen Jahres voller Leben. Wåhrend des Friihjahrs und
Sommers kommen nåmlich Eidergånse in grossen Schaaren,
bauen da ihre Nester und briiten ihre Jungen. Im Herbst
ziehen sie wieder ab, aber kurz vor ihrer Abreise haben sich
eine andere Art Seevogel ( G a d i s e r  genannt) eingefunden,
die den W inter fiber bleiben und erst im Frfihjahr wieder den
Eidergånsen Platz machen. Die letzteren, wie unsere Leser
wissen werden, geben die Eiderdunen. Die gånslichen W eib-
chen machen nåmlich den zu erwartenden Jungen zwischen den
Klippen ein weiches N est von den feinen g r a u e n  Federn, die
sie aus der eigenen Brust rupfen und bedecken mit denselben

• #

auch die Eier. Aber zweimal — hier wie auf den kleinen In
seln bei I s l a n d  — werden ihnen von den Eiderdunensamm- 
lern die Federn hinweggenommen. Da rupft das entblosste 
W eibchen dem Manne die Federn von der w e i s  s en  Brust

Metallspiegel verstårken. Ein solches festes Feuer ist z. B. das 
auf dem „steilen Berg” auf Bornhol m;  Ein Bl i n kf e u e r  ist sicht- 
bar und verschwindet in ganz kurzen Zwischenråumen. Die soge- 
nannten argantischen Lampen und die messingenen, aber vergoldeten 
und immer sehr blank polirten Spiegel sind nåmlich in der Laterne 
an drei Armen angebracht, die vérmittelst eines Uhrwerks bewegt 
werden. Diese Bewégung niacht z. B. alle \  Minuten einmal \  Mi- 
nute das Feuer unsichtbar. Ausserdem hat man farbige Feuer oder, 
wenn auf einem Punkte in der Nåhe schon ein festes und ein Blink
feuer angebracht sind, auch zwei  Feuer u. s. w.

s



und diese Federn bleiben vom Sammler unberuhrt, denn wenn 
er'auch zum dritten Male das W erk der elterlichen Liebe stort,, 
verlåssen die Vogel die von ihnen bewohnten Inseln und kehren 
nie wieder auf dieselben zuriick. Die Eiderdunen a u fG r a ’e s -  
h o l m  waren bisher eine Einnahme des Kommandanten; wie 
noch jetzt auf den Inseln bei I s l a n d ,  durfte Niemand dort 
schiessen, und kein Hund und keine Katze wurde auf der 
Insel geduldet. Aber jetzt schwebt iiber Dunen und Gansen 
von G r a e s h o l m  ein Damoklesschwert, und wer sie hier noch. 
sehen und beobachten vvill, muss sich noch in diesem Jahre 
auf den W eg machen. Denn die Bornholmer Fischer sind be- 
reits darum eingekommen, gegen diese Thiere einen Vernich-, 
tungskrieg beginnen zu durfen, da sie ihnen vielen Schaden 
dadurch bringen sollen, dass sie die Lockspeise (kleine Fische. 
und W iirmer) aus den Netzen nehmen. W ie man sagt, ist die.

V

Gewåhrung dieses Gesuches zu erwarten und dann — Gute 
Nacht, ihr Eiderganse auf C h r i s t i a n s o !  f

Der Besuch von C h r i s t i a n s o  wird freilich auch ohne 
Festung und Gånse, wenn er sonst vom W etter begiinstigt 
wird, noch immer etwas Romantisches und Genussreiches haben,; 
und wer B o r n h o l m  bereist, solite ihn nicht versåumen. .Wir. 
sagten schon, dass die Ueberfahrt sich am schnellsten von 
G u d h j e m  aus macht. Von hier kann bei gunstigem Winde-, 
der W eg  in kaum zwei Stunden zuriickgelegt und der ganze. 
Ausflug daher sehr gut in einem halben Tage gemacht werden. 
Soliten bei der Ankunft in G u d h j e m  Witterungsverhåltnisse 
eintreten, die fur den Tag das Segeln entweder zu gefahrvoll 
oder aber zu langweilig machen wiirden, so bote freilich 
G u d h j e m ,  ein unbédeutendes Fischerdorf, wenig Zeitvertreib, 
aber man kann bis auf besseren W ind oder ruhigeres Meer — 
Wenn sonst fiir diese Verånderungen Anzeichen vorhanden 
sind — einen Ausflug nach einem der wildesten und pracht- 
vollsten Punkte der Insel vornehmen. Zwischen G u d h j e m  
und S v a n i k e  (S iehe Seite 31) finden wir nåmlich die soge-:



nannte R a n d k l o v e  — eine von zwei steilen Felsenwånden
gebildete, 168 Fuss lange und 2 bis 3 Faden breite, an ihrer
tiefsten Stelle 72 Fuss, an ihrer flachsten 48 Fuss tiefe Schlucht,
die W estnordwest, also fast parallel mit der Kviste låuft. Eine
Menge phantastischer Klippengebilde und der wunderbarsten
Aus- und Einsichten bieten sich da dem W anderer dar, der —
natiirlich an der Seite und zuweilen der Hånd des kundigen
Fiihrers, denn sonst mochten diese Wanderungen sehr gefahr-
lich sein — erst von Oben diese Schlucht betrachtet und dann
in ihr selbst umherklettert. Dicht an der ostlichen Klippen-
wand derselben wogt — ohne weiteren Strand — das Meer . - > •
und zwar gleich so tief, dass ein Linienschiff bequem an den 
Klippen dahin segeln konnte. An dem siidlichen Ende der 
Schlucht war, wie die Sage erzåhlt, eine jetzt unzugånglich 
gewordene H ohle, die tiefer und immer tiefer unter mehreren 
Klippen fortging. In diesen Felsenkeller soli ein Bauer sein 
W eib gestiirzt haben. Sie war guter Hoffnung, und ihre Todes- 
stunde gab zwei Kindern das Leben und den Tod bald nach-

i

her. Aber die Unthat war mit dem dreifachen- Tode nicht 
begraben. Ein Schwedischer Schiffer sah in der Nacht nach- 
her, von seinem Fahrzeuge aus, zwei Lichter an dieser Stelle und 
horte eine klagende Stimme. Am Morgen geht er an das Land 
und nimmt seinen Hund mit sich. Der Hund lief sofort in die 
H ohle, der Schiffer folgte und fand die Leichen. Der Thåter 

wurde gleich ermittelt, raumte sein Verbrechen ein und erlitt 
den Tod durch Henkershand. Als das Urtheil vollstreckt war, 
horte das Klagegeschrei auf, das man bis dahin allnåchtlich an 

■ dieser Ståtte vernommen, aber noch lange nachher wurden zu
weilen von Fischern und nåchtlichen Wanderern in der Gegend 

der Hohle zwei Lichter bemerkt, und die sie sahen, beteten ein 
\ Tater-U nser fur die Seele des Missethåters.



W ir mussen zu Herrn M a d s e n  auf D y n d a l e n g a a r d  

zuriick, um ' an seine Wirthschaft einige allgemeine Bemer- 
kungen iiber die Bornholmische Landwirthschaft zu kniipfen, 
und wir thun es, indem wir denjenigen unserer Leser, die fur 
solche Dinge durchaus kein Interesse haben, rathen, die nach- 
folgenden Blåtter bis Seite 144 gånzlich zu iiberschlagen — fur 

unsere anderen Leser werden sie einige recht curiose Dinge 
enthalten. Herr M a d s e n  halt 9 Pferde und 10 Kiihe, und, 
nur wenige Hofe ausgenommen, findet man dieses oder ein 
ahnliches charakteristisches Missverhåltniss zwischen der Zahl 
der Pferde und des Rindviehes iiberall auf B o r n h o l m .  Es 
gehort zu den Traditionen aus der Vater Zeit und wird schwer- 
lich eher aufhoren, als bis die fortschreitende Intelligenz des 
Bauernstandes andere Umstande beseitigt hat, die mit diesem  
Missverhåltniss und seinen Folgen in nahem Zusammenhange 
stehen. Dahin gehort zuvorderst der Gebrauch veralteter, 
schwerfålliger, in D a n e m a r k  wie in den meisten Gegenden

fe

D . e u t s c h l a n d s  långst verdrångter Ackergeråthschaften, na- 
mentlich soleher Pfliige. W enn man auch jetzt nicht mehr wie 
fruher den einen Pflug von den vier besten Pferden des Stalles, 
den anderen von den sechs geringeren, oft nur zweijåhrigen 

Fullen oder alten ausgedienten Gaulen ziehen låsst, so sind 
doch vierspånnige Pfliige und W agen auch auf einem Terrain 
nicht selten, wo eine bessere Construktion derselben zwei die
ser Zugthiere ganz entbehrlich machen wiirden. Aber nun

t

kommt freilich ' die geringere Beschaffenheit der Pferde selbst 
in Betracht. Klein und flink, sind ihre eigentlichen Arbeits- 
leistungen doch nur geringer. Bekanntermassen werden fast alle 
Hausthiere auf kleineren Inseln, wenn die Raqe nicht håufig 
durch die Kreuzung mit herubergefiihrtem Vieh aufgefrischt 
wird, immer kleiner und kraftloser, vielleicht nach denselben 

Naturgesetzen, nach denen z. B. die Spanische Grandenfamilien, 
die immer nur unter sich heiratheten, jetzt zu Sprosslingen ge- 
kommen sind, die sich nicht mehr durch ihre G rosse, sondern



ihre Kleinheit auszeichnen. So hat auch B o r n h o l m  friiher 

grosse und kraftige Pferde gehabt, und noch aus dem -acht-
, i

zehnten Jahrhundert wird 'berichtet, dass jåhrlich frir iiber 
7000 Thaler Pferde ausgefiihrt wurden. Es muss also seit 
jener Zeit eine grosse Entartung eingetreten sein , und wenn 
auch einzelne Burger und Bauern sich selbst mit besseren  
Pferden von D a n e m a r k  versorgt haben, so hat man doch viel- 
leicht. fur die Erhaltung und Verbesserung der Pferdezucht im 

’Allgemeinen nicht das Interesse gehabt, das die isolirte Lage 
der Insel doppelt nothwendig macht. Vielleicht dass die Land- 
haushalts-Gesellschaft, die sich um die Forderung des Danischen 
Ackerbaues schon so bedeutende Verdienste erworben,. auch 
bald hierauf ihre Aufmerksamkeit richtet.

In D a n e m a r k ,  wo die meisten der friiheren Regierungen
* i

- *

zur Entwickelung des Landes nur sehr wenig gethan haben, ver- 
folgt seit 1769 die Landhusholdnings-Selskabet ( Landhaushalts-
Gesellschaft) — die, durch intelligente und vaterlandsliebende

✓  •

D an  en  mit grossen Kapitalién fundirt, nicht unbetrachtliche 
jåhrliche Einnahmen aus den Zinsen jener Kapitalién und 

■ den jåhrlichen Beitragen ihrer Mitglieder (10 Thaler) be- 
zieht — einen grossen Theil der Aiifgaben, mit denen.sich zur 
Forderung der Landwirthschaft z. B. in P r e u s s e n  das land-

i

wirthschaftliche Ministerium und Landes-Oekonomie-Co'llegium
beschåftigen. W ir gedenken, andern Orts hierauf zuruckzukom-
men, aber wollen doch hier zw eier, vielleicht sehr praktischer
Einrichtungen Erwåhnung thun, die jene Gesellschaft seit einer
Reihe von Jahren mit Erfolg getroffen hat. Einmal hat sie

« *

sich namlich mit einer Anzahl der tuchtigsten, grosseren Land- 
wirthe D a n e m a r k s  in derartige Verbindung gesetzt, dass sié 
bei ihnen Bauernsohne, j die sich mit guten Zeugnissen an die 
Gesellschaft gewandt haben, unterbringt, und den jungen-Leuten, 
die als Knechte mitarbeiten, einen bestimmten Lohn galfentirt. 
Diese Eleven erhalten nach drei Jahren, in denen-sie auf dréi

I

verschiedenen Hofen in verschiedenen Theil en.-* des-L andes



gearbeitet haben, von der Landhaushaltungs-Gesellschaft selbst
V

ein Zeugniss iiber ihre Ausbildung, finden mit demselben
* I

I

leichter ein Unterkommen als Avlskarle (Hofmeister), oder kom
men mit tiichtigeren Kenntnissen und erweiterterem Horizonte 
nach der våterlichen Wirthschaft zuriick. Der Nutzen einer 
solehen Einrichtung fur die Erziehung eines tiichtigen Bauern
standes ist so einleuchtend, dass die Gesellschaft weder iiber

/

den Mangel an Besitzern zu klagen hat, die etwas lehren, noch
'  \

iiber Mangel an Bauernsohnen, die etwas lernen w ollen, und 
sind seit 1818 360 Personen in der oben erwåhnten W eise 
untergebracht. Vor 1848 genossen sie auch Militårfreiheit. 
Aber nach W egfall dieser Vergiinstigung ist die Zahl dieser 
Eleven noch gestiegen, die jetzt circa 64 jåhrlich betragt. Mit 
einer anderen Massnahme aber greift die Gesellschaft unmittel- 
bar in die Gegenwart ein. Sie låsst nåmlich eines ihrer Mit- 
glieder, den Professor J o r g e n s e n  in C o p e n h a g e n  — einen 
Mann, der nach der ausgezeichnetsten theoretischen und prak- 
tischen Vorbereitung im In- und Auslande auf der Hohe der 
landwirthschaftlichen Errungenschaften und Bestrebungen dieser 
Zeit steht und vor Kurzem an die Stelle des Geheimen Raths 
und friiheren Prem iers, A. S. O e r s t e d ,  zum Mit-Pråsidenten 
gewahlt ist — jeden Sommer abwechselnd in diesem und jenem  
Landstrich bei grosseren und. kleineren, ja  kleinsten Besitzern 
zubringen, wodurch nicht allein schon sehr vielen Wirthschaften 
die wesentlichsten Vortheile zu Theil geworden, sondern auch 
die Gesellschaft selbst zu einer mdglichst genauen Kenntniss 
des Landes gekommen ist.

Von B o r n h o l m  sind im grossen Gegensatz zu der 
Ausfuhr an Getreide (W eizen  18,570, Roggen 1,571, Gerste 
18,078, Rapssaat 2,731 Tonnen’) im Jahre 1852, iiber das 
amtliche Nachweise vorliegen) nur 51 Tonnen Butter aus- 
gefuhft worden. Diese 51 Tonnen repråsentiren nach jetzigen 
Preisen einen Werth von circa 4000 Thaiern. Nun ist aber

..•) Eine Tonne =  2-ff- Preussische Scheffel.



im ersten Hefte (Kopenhagen 1806 — 10) der „Sammlungen der 
.Bornholmischen Gesellschaft fur die Nachwelt” bei Besprechung 
des Missverhåltnisses zwischen dem Halten von Kulien und 
Pferden, nachgewiesen worden, dass schon damals jahrlich 
6000 Liespfunde*) (96,000 Pfund) zur Ausfuhr hatten gewonnen 
werden • konnen, vvas heute, eine grossere Produktion selbst 
n i c h t  angenommen, schon einen Werth von gegen 40,000 Thlrn. 
darstellen wiirde. Selbst die ungewohnlich grosse Consumtion 
von Butter, die auf den K opf der Bevolkerung B o r n h o l m s  
kommt, und die man auf mindestens 80 Pfund schatzt (!) — auf 
I s l a n d  kommen 164, im iibrigen D a n e m a r k  circa 5 2 .Pfund

l
jahrlich auf den Kopf — konnte daher die nunmehrige geringe 
Ausfuhr nicht erklåren, wenn es nicht dureh die verhåltniss- 
måssig geringe Zahl und die Beschaffenheit des Rindviehes 
geschahe. Denn was die K i i h e  selbst betrifft, so gilt das .von
den Pferden Gesagte bei ihnen in noch hoherem Grade. Die

/

meisten K iihe, die wir sahen, waren klein und m ager, in 
grossem Gegensatze zu den S e e l å n d i s c h e n ,  und Milch wie 
Butter standen daher weit hinter der letzteren zuriick. Von 
nicht erheblichem Einfluss hierauf, aber aus anderen Grunden 
bemerkenswerth, mag die Art der Behandlung des Rindviehes 
sein — nicht allein die im Allgemeinen geringere Sorgfalt fur 
seine Pflege, sondern auch das W erfen mit Knuttein und 
Steinen, das ich seitens der Hirtenjungen oft genug bemerkt 
håbe, und das weder fur die,  welche es, wie es immer schien, 
mit einem gewissen Vergnugen thaten, noch fur das Vieh selbst 
gut sein kann.

Herr M a d s e n  auf D y n d a l e n g a a r d  gewann von seinen 
zehn Kuhen natiirlich weder Butter noch Milch zum Verkauf, 
sondern Alles wurde in der Wirthschaft verzehrt. Des Gegen- 
stiickes halber wollen wir hier' einen Blick auf einen grossen  
Hof in S e  e l a n d ,  nach dem, seiner Butter wegen so beriihmten

’) Ein Liespfund =  16 Preussische Pfunde.



♦
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Gute G j e d d e s d a 1 thun. Bei G j e d d e s d a l  wåre freilich von
noch vielem Anderen zu sprechen, als nur von der Butter — von 
der auch sonst so vortrefflich eingerichteten und geleiteten Land-
wirthschaft, von dem Eifer und dem vortrefflichen Herzen des

/

Besitzers, Herrn Ritter A. V a l e n t i n e r , von dem frommen und
i

doch frohlichen Geiste im Hause der Herrschaft und von dem 
selten schonen Verhåltniss derselben zu den Dienstleuten.' Doch 
hiervon des W eiteren, wenn ich einmal „ S e  el a n d  und die 
S e e l å n d e r ” meinen Lesern beschreiben werde, und hier nur 
die Notiz, dass in der Meierei G j e d d e s d a l s  (das 1000 Magde- 
burger Morgen Land hat und auf dem , einschliesslich des Jung- 
viehes, 170 Stiick Rindvieh sich befinden, und nur 24 aber 
starke und schone Arbeitspferde), d u r . c h s c h n i t t l i c h  wochent- 
lich 350 Pfund Butter zum V e r k a u f e  gewonnen werden (in 

den Sommermonaten fiber 500 Pfund), und dabei noch eine 
sehr bedeutende Quantitåt K ase , was nach måssigem Anschlage

t

jåhrlich eine Brutto - Einnahme von circa 8000 Thaiern gewåhrt. 
Aber unter dieser Meierei wird der Korn- und Rapsbau nicht 
vernachlåssigt, und man kann den Verkauf von W eizen allein 
jåhrlich doch auf 600 Tonnen anschlagen.

Da der Besitzer G j e d d e s d a l s  iibrigens zu denen gehort, 
die zuerst mit grossem E rfo lge . und zur Ermiithigung vieler

i ____

anderer Landwirthe in S e  e l a n d  die Drainage im Grossen be- 
trieben haben, und sie nunmehr auf fast allen seinen Feldern 
durchgefiihrt hat, so wollen wir nur noch in Bezug auf B o r n -  
h o l m  erwåhnen, dass hier dieser Fortschritt der Landwirth- 
schaft noch so gut wie gånzlich unbekannt ist.

S c h a a f  e werden von Alters her gegen 20 Stiick auf jedem  
Hofe gehalten, ihre W olle daselbst verarbeitet und verbraucht. 
Man will behaupten, dass sie feiner als die Seelandische 
sei. In jfingster Zeit haben einige Hofbesitzer auch begonnen, 
die Schaafzucht etwas im Grosseren zu betreiben, aber der 
bedeutendste hatte doch nur gegen 100 Stiick. W o l l e w u r d e  
im Jahre 1852 nur 457 Pfund ausgeffihrt.



«

S c h w e i n e  spielen eine g ro sse ‘Rolle. Es finden sich von 
diesem ebenso unsaubern wie appetitlichen Thiere auf jedem  

Hofe mehrere, auf den grosseren wenigstens zehn Stiick-, aber 
aus den Strassen der kleinen Stadte, in denen sie friiher sebr 
ungezwungene Promenaden machten, sind sie gliicklicherweise 
verschwunden. Fast jeder Bauer beschaftigt sich auch mit der

• I

B i e n e n z u c h t ,  und man kann auf einem Hofe zuweilen zwan- 
zig Stocke sehen. Der Honig wird theils roh gegessen , theils 
zu Speisen verbraucht; zuweilen soli er auch unter Branntwein 
gemischt werden.

•  D y n  d a l e n g a a r d  ist. ein S el v e i e r g a a r d  (Selbsteigner- 
hof). . Aber der Unterschied zwischen P r o p i e t å r g a a r d e ,  
S e l v e i e r g a a r d e  und V o r n e d e g a a r d e  ist heute nur noch • 
ein Unterschied der Namen. W enn friiher die ersteren von 
einigen Abgaben befreit, die letzteren dagegen eigentlich nur 

Faestehofe waren, die der Krone gehorten, so sind es jetzt 
alles freie, aber auch steuerpflichtige Besitzungen. In den an- 
deren Theilen D a n e m a r k s  giebt es noch jetzt viele’F a e s t e 
h o f e ,  namlich Hofe, die von dem Eigenthumer des Grund und

J

Bodens (dem Gutsherrn) einem Bauer fur dessen Lebzeit fur
eine bestimmte, bei Uebernahme des Hofes zu entrichtende
Summe und ausserdem ' noch eine jåhrliche Abgabe verfaestet,
d. h. in Nutzniessung gegeben wurden. Fast immer erhålt der
ålteste Sohn denselben Hof in F aeste, welchen der Vater ge-
habt, ja oft findet die neue Verfaestung noch bei des Alten
Lebzeiten statt.. Auf B o r n h o l m  wurden aber im Jahre 1744 
_ •
211 soleher Faestehofe, deren Eigenthumer die Krone war,

/

auf einmal zu einem wahren Spottpreise verkauft, namlich fur 
37,00p Reichsthaler, von denen der Hofmann, der den Rath zu 

dieser Versilberung und Verschleuderung von Staatseigenthum  
gegeben und den Verkauf selbst geleitet hatte, noch ein Dou- 
ceur von 4000 Thal^rn erhielt. Das waren gliickliche Zeiten 
— wenigstens fur die Hofleute, denn die Kasse des Koniglichen 
Herrn, die zugleich Staatskasse war, darf sich ihrer nicht riih-



men. Im Gegentheile bietet diese kleine Geschichte nur einen 
von den hundert B elegen, mit welcher grossen Leichtigkeit 
man fruher in D a n e m a r k  gewirthschaftet und durch die 
Resultate' soleher Verwaltung im In- und Auslande den Glau- 
ben erzeugt hat, D a n e m a r k  bedfirfe des Sundzoll - Almo
sens, uin als selbsståndiger - Staat existiren zu konnen! Fur 
den Bauernhof waren durchschnittlich 171 Thaler und fur die 
Tonne H a r t k o r n  war nur wenig uber 21 Thaler gezahlt. 
Da die Bezeichnung „Tonne Hartkorn” ausserhalb D a n e m a r k s  
wenig gebrauchlich ist, aber in Mittheilungen fiber dasselbe 
haufig gebraucht wird, ist dem Leser eine Erklårung viel-« 
leicht willkommen.

Vor Einffihrung der absoluten Monarchie, die in D a n e 
m a r k  wie in den meisten europåischen Landern aus dem Siege 
der Koniglichen Macht fiber den Adel hervorgegangen ist, 
waren es die adeligeh Hofe, die im Besitze des ganzen Landes 
waren und dem Konige bewilligte Steuer auf die ihnen zu- 
gehorigen Bauernhofe vertheilten und sie von ihnen einzogen. 
Diese Vertheilung, so wie die Vertheilung der Abgaben, welche 
die Bauern an den Gutsherrn selbst zu leisten hatten, erfolgte 
nach dem Jordbuche (Erdbuche) des Gutes. In diesem Buche 
war nåmlich bei jedem  einzelnen Hofe* die Anzahl Tonnen Ge- 
treide vermerkt, die derselbe nadi Schåtzung des Gutsherrn, 
nach der Beschaffenheit des Bodens u. s. w. wohl in Abgaben 
aufbringen konnte. Diese Tonnen hiessen „Tonnen hartes 
Korn”, was spater in Hartkorn verkfirzt ist. In Tonnen Hart
korn wurden ebenso alle anderen Gerechtsame und Verpflichtun- 
gen angeschlagen. Die Jordbficher waren auch die Steuer- 
register, deren sich anfanglich die Beamten des absoluten Ko- 
nigs bedienten; Dia aber -bei dér Zunahme der Grosse der 
Steuern die Ungerechtigkeiten dieser Jordbficher immer greller 
hervortraten, wurde im Jahre 1688 das ganze dånische Land 
vermessen und geschatzt, und es kam eine Steuermatrikel zu 
Stande, die 388,000 Tonnen Hartkorn auswies. Diese Matrikel
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ist bis zum Jahre 1844 in Kraft gewesen. Aber seit langer 
Zeit war ihre Unrichtigkeit im Verhåltniss zu den inzwischen 

• eingetretenen Verånderungen gefiihlt, und schon im Anfange 

dieses Jahrhunderts eine, im Jahre 1823 vollendete neue Schåt- 
zung des Landes angeordnet, die 1845 jedoch mit der Maass- 
gabe ii? Kraft trat, dass zwei Drittel der, Abgabe noch nach 
dem alten Hartkorn, und nur ein Drittel nach dem neuen Hart
korn entrichtet werden sollten. Die Schåtzung selbst, die fur 
.das Land 376,000 Tonnen Hartkorn ergab, beruht auf einer 
Eintheilung des Landes in 24 Klassen, so zwar, dass 72,000 Q  F. 
zur 24sten (hochsten) Klasse eingeschåtzt gleich e i n e r  Tonne 
Hartkorn galt, also 72,000 Q F . zur l2ten Klasse geschatzt nur 
eine halbe Tonne Hartkorn. Nach dieser, in der ungliicklich- 
sten Periode und mit der grossten Schonung vorgenommeneri 
Schåtzung kommen durchschnittlich in S e  e l and  und F i i h n e n  
10 Tonnen Landes (nåmlich 2 Magdeb. Morgen 1 Tonne 
Land) auf eine Tonne Hartkorn, in J ti t i  an d  26^, im ganzen 
Konigreich 14£ Tonnen.

Nach diesen Tonnen Hartkorn — eine Tonne Hartkorn 
zerfållt in 8 Scheffel, ein Scheffel in 4 Viertelmaass, das letztere 
3 Album — wurden und werden die såmmtlichen Steuern ver- 
theilt, welehe die låndliche Bevolkerung aufzubringen hat, wo- 
bei wir noch als Curiosum anfuhren wollen, dass diese Steuern 
heute, nachdem der W erth des Bodens und die Preise der Pro- 
dukte sich auf mindestens das Dreifache erhoht haben, in D a 
n e m a r k  nicht hoher, sondern geringer sind, als sie es vor 
50 Jahren w aren!

W ir kommen noch einmal auf die Faestehofé zuriick.
Es ist niemals und auch heute noch nicht gestattet, da'ss ein
Gutsherr einen Faestehof etwa nach dem Tode des Inhabers
mit dem Gute selbst vereinigt. Aber nach der gegenwårtigen

__ •

Gesetzgebung kann er ihn jeder Zeit in freies Eigenthum des
Faesters verwandeln. Von dieser Freiheit machen viele Guts
herren und Faester Gebrauch. Die Letzteren zahlen dann ei-

,

! ? >  *



nen Theil des Kapitals an, den anderen verzinsen sie gewohn- 
lich mit pCt. Die Abneigung des dånischen Bauern aber, 
Schulden zu baben, und seine Liebe zur volligen Unabhångig- 
keit geht so w eit, dass jenes Kapital zuweilen, trotz des un- 
verhåltnissmåssigen niedrigen Prozentsatzes nicht langer als ein 
oder zwei Jahre stehen bleibt, sondern so bald als moglich von 
dem Eigenthiimer abgezahlt wird. ■

Uebrigens befindet sich die Faeste-Gesetzgebung4), wie so 
vieles Andere in D a n e m a r k ,  augenblicklich in einer Krise,, 
indem von einem Theile der „Bauernfreunde” (die Bauern 
kbnnen wenigstens von einigen derselben sagen: Gott schiitze 
uns vor. unseren F r e u n d e n ,  mit den Feinden werden wir 
selbst fertig werden) ungestum verlangt wird, dass die Guts- 
besitzer durch ein.  Gesetz g e z w u n g e n  werden sollen, alle 

Faestehofe in freies Eigenthum zu verwandeln. W ir begreifen
i

nicht, wie man mit einiger Achtung vor dem Eigenthum einen 
solehen Zwang rechtfertigen will, wo er nicht fur das Gesammt- 
vyohl eine gebieterische Nothwendigkeit wird. Aber er ist 
ausserdem auch ganz uberfliissig. W enn auch heute noch hier 
und dort ein Gutsbesitzer in seinem ubel verstandenen Interesse 
die Umwandelung verweigert, es wird bald genug ihm klar 
werden, wie er hierbei nur gegen seinen eigenen Vortheil ge- 
handelt hat, und diese wichtige Erkenntniss auf beiden Seiten 
wird gerechter und besser erreichen, was jene Partei jetzt auf 
Kosten der Gerechtigkeit und der biirgerlichen Ordnung zu 
erstreben sucht. (3)

. *) In einem spåteren Werke iiber S e e l a n d  selbst hoffe ich auf 
die låndlichen Verhåltnisse und die agrarische Gesetzgebung in D a 
nemark ausfiihrlicher eingehen zu konnen. Mein sehr verehrter 
College, der Koniglich schwedische General-Consul, Commandeur etc. 
E v e r l o w ,  hat in schwedischer Sprache iiber diesen Gegenstand 
vor einem Jahre ein vo'rtreffliches Werk veroffentlicht, dem eine 
deutsche Uebersetzung wohl zu wiinschen wåre.
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Das Land B o r n h o l m  ist auf 8247 Tonnen Hartkorn, ge- 
schåtzt, hier bilden jedoch 49,000 Q F . Land zur 24. Klasse 

1 Tonne Hartkorn. Der grosste Hof hat circa 27 Tonnen, der 
nachstgrosste nur 18 Tonnen Hartkorn, 39 H ofe, jene beiden 

eingerechnet, haben 12 Tonnen Hartkorn und dariiber. Die 
grosste Zahl der Hofe hat 6, 7, 8, 9 Tonnen — unter 6 Ton
nen giebt es 172. Auf B o r n h o l m  kommen nach der jetzigen  

sicherlich sehr unvollkommenen Schåtzung 12 Morgen Land 
durchschnittlich auf eine Tonne Hartkorn; die 100 Tonnen 
Land von D y n d a l e n g a a r d  geben 9 Tonnen Hartkorn. Diese 
Tonnen Hartkorn werden entweder in natura oder in Geld

f

nach der Kapitelstaxe entrichtet — wobei riicksichtlich B o r n 
h o l m s  in Betracht kommt, dass auch jedé Tonne Hartkorn 
ausser einem gewissen Geldbetrag noch auf eine Buttersteuer 
eingeschatzt ist — und bringt die Insel auf diese W eise dem 
Staate jåhrlich einen Netto-Ertrag von ungefåhr 40,000 Thlr. ein.

• Betrachten wir nun hier noch eine b o r n h  o l m i s c h e  

E i g e n t h i i m l i c h k e i t  — nåmlich das E r b r e c h t .  Man wird 
in den alten Herkommen und Observanzen, auf denen es be- 
ruht, und die von C h r i s t i a n  VII. im Jahre 1773 in einem 
Gesetze zusammengefasst sind, vielleicht nicht W eniges finden, 
was auch anderwårts der Nachahmung werth wåre. Aber man 

urtheile nicht vorschnell, sondern lese zu Ende.
Stirbt ein Hofbesitzer, so hat der j i i n g s t e  Sohn das 

nåchste Recht .zu dem Hofe. Ist der jiingste Sohn schon todt, 
so erbt zunachst der nåbhstjiingste .Sohn u. s. w., und sind 
iiberhaupt keine Sohne oder deren Erben vorhanden, so geht 
unter den Tochtern die altere der jungeren vor.

Ist der jiingste Sohn vérstorben, so sind seine Kinder zum 

Hofe mehr erbberechtigt als die alteren Sohne und Tochter 
des Erblassers oder deren Kinder. Die Sohne der jungeren 
Sohne gehen den Sohnen der alteren Sohne, die Tochter der 
alteren Tochter den Tochtern der jiingeren vor u. s. w. Sind 
die Kinder aus verschiedenen Ehen, so gehen die Kinder vor,



durch :deren rechten Vater oder durch deren rechte Mutter der 
Hof in den Besitz der Ehegatten gekommen war. !

Hat ein Besitzer mehrere H ofe, so muss er selbst anord-
nen, welchen von ihnen der jungste Sohn erhalten soli. Hin-
terlasst er keine solche Anordnung, so hat der jungste Sohn
die W ahl unter den- Hofen; die anderen Hofe fallen den an-
deren Kindern nach der oben erwåhnten Successions-Ordnung
zu,~so jedocb, dass immer nur ein Erbe einen H of erhålt.

*

. Der iiberlebende Gatte behålt den Hof auf Lebenszeit.
* .

Aber ein Stiefvater oder eine Stiefmutter miissen ihn nach ei- 
nem Jahre abtreten, wenn ein rechtes Kind des andern Theils 
als erbberechtigt zu dem Hofe vorhanden ist. Ist dieser eigent- 
liche Erbe unmundig, so muss' der H of von dem Vormunde 
verwaltet werden, bis der Erbe 18 Jahre alt ist, oder wenn es 

ein Mådehen ist, sich verheirathet.
•. Ist kein dritter Erbe vorhanden, so kommt der Hof an 

diejenige Seitenlinie, von welcher er urspriinglich herriihrt, 
nach einer nåher bestimmten Successions-Ordnung, deren um- 
standliche Darlegung hier kein Interesse hat.

W er einen H of kauft, kann aber auch selbst anoAlnen, 
vyem der H of, im Falle der Kaufer direkte Erben nicht hin- 
terlasst, zufallen soli. Ohne eine solche Anordnung failt er 
seinen nåchsten Verwandten zu, und zwar zuerst. denen von 
vaterlicher Seite, aber im Falle solche nicht vorhanden, denen 
von miitterlicher Seite. Haben Mann und Frau wahrend ihrer 
Ehe einen H of kåuflich an sich gebraeht, so sind die g em  e i n - 
s c h a f t l i c h e n  Kinder in der oben bestimmten W eise erbbe
rechtigt. Hinterlassen sie aber nicht gemeinschaftliche Kinder, so 
haben.alle Kinder (ohne den Vorzug fur diejenigen eines Theils) 
gemeinschaftlichen Anspruch an diesen Hof, d. h. sie werden 
als Kinder einer und derselben Ehe betrachtet und erben nach 
den oben aufgestellten Grundsatzen.
- • Stirbt ein Hof besitzer, so soli der S k i f t e f o r w a l t e r

• w-  .  . . .  '

(die mit den Erbauseinandersetzungen beauftragte Gerichtsper-

k-
Jr



son) die såmmtlichen miindigen Erben und die Vormiinder der. 
Unmiindigen versammeln, um den Erbberechtigten zu ermitteln 
und demnåcbst den Preis des Hofes nach billiger Scbåtzung 
festzustellen. Im Falle von Streitigkeiten entsclieiden nach 
altem Gebrauche acht Manner, die bei der Sache nicht bethei- 
ligt sein durfen, nach dem Yortrage des dieser Versammlung 
pråsidirenden Bezirks - Gerichtsvogts. Die Grundlage der 
Schatzung iiberhaupt bildet ein Gutachten, welches zwei Be- 
wohner des Bezirks nach. gewissenhafter Erwågung und unter 
Beriicksichtigung, dass der Erbe damit zufrieden sein kann, 
abgeben. Ist er unzufrieden, -so wird die Feststellung der Taxe 
ebenfalls einer Entscheidung von acht unbetheiligten Månnern 
unterworfen. Die Summe der Taxe nun muss der neue Hof- 
besitzer, nachdem er seinen eigenen Antheil abgezogen, an die 
vibrigen Erben zu gleichen Theilen abtragen, und zwar in

f

Raten und Zeiten, wie sie von dem Erbgericht in Erwågung 
aller Umstånde festgesetzt sind.

i

Ist einer Zersplitteruug der Hofe durch diese Bestiinmun-
gen vorgebeugt, so haben sie durch die letzteren Anordnun-
gen doch nichts von dem Nachtheiligen und Gehåssigen, das
nach der Meinung so vieler wichtigen Stimmen sich sonst ge-
gen Minorate und Maj orate im gewohnlichen Sinne anfiihren
låsst. Der Vorzug, den der jiingere Solm , resp. die ålter'e
Tochter hat, ist zwar immer ein Vorzug, denn nach altem
Herkommen wird ihnen immer der Hof zu zwei Dritteln des
W erthes angerechnet, aber die anderen Geschwister bleiben
deshalb nicht m ittellos, sondern erhalten einen verhåltniss-
måssigen Antheil an dem Erbe der Eltern und konnen damit
andere Hofe an sich bringen. Natiirlich heirathen in der Regel
die zu einem Hofe nicht erbberechtigten Sohne die åltesten

• /

erbberechtigten Tochter von anderen Hofen.
Erwåhnen wir zum Schlusse noch einige andere Bestim- 

mungen, die, so viel wir wissen, eine Eigenthumlichkeit B o r n 
h o l m s  sind. Jedweder. Besitzer hat die vollige Freiheit,
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seinen Erbhof zwar nicht zu parcelliren, aber zu verkaufen, 
doch muss er ihn, ehe er denselben an einen Fremden ver- 
kauft, fiir dieselbe Summe seinen nåchsten Verwandten anbie- 
ten. W ird festgestellt, dass er von seinen Verwandten eine 
grossere Summe gefordert, als er spater von einem Fremden 

* wirklich erhalten, so muss er den ganzen Belauf dieser Summe 
. den Verwandten als Strafe zahlen. Wåhrend der Unmiindig- 

keit eines Erben (d. h. bis zum achtzehnten Jalire) darf kein 
Hof verkauft werden ohne Zustimmung der Obrigkeit und der 
Verwandten des Unmiindigen bei Strafe, dass der Kaufer, 
wenn er nicht schon'zehn Jahre im Besitz ist, ihn dem Unmiin- 
digen oder dessen Vormund auf Verlangen wieder ohne Ent- 
schådigung herausgeben muss. Ueberhaupt schiitzt ein z e h n -  
j å h r i g e r  Besitz gegen jeden Anspruch von anderer Seite, 
dass er unrechtmåssig erworben oder ererbt sei. — Endlich 
sind U n d en ta g s-K o n tra k te , nåmlich Vertråge, durch die ein 
Hof gegen Leibrente und Unterhalt fiir sich und seine Frau 
von dem Besitzer verkauft w ird, nur giiltig, wenn sie nicht 

.allein von den contraliirenden Theilen selbst, sondern auch 
von den nåchsten Verwandten beider Theile unterschrieben 
sind, eine Bestimmung, die besonders um deswillen getroffen 
ist, dass der Kaufer nicht mehr zu leisten iibernehme, als * 
er wirklich nach Beschalfenheit des Hofes kann. So viel von

I
der Agrar-Gesetzgebung B o r n h o l m s  und von Herrn M a d s e n  

auf D y n d a l e n g a a r d .

Der D o n n e r s t a g  war fiir den nåheren Besuch des 
Forstes A l m i n d i n g e n  mit seinen verschiedenen Sehenswiir- 
digkeiten bestimmt. W ir brechen in einer Gesellschaft von 
8 Personen, unter denen die liebenswiirdige, praktische Haus- 
frau, und in zwei W agen nach genommenem zweiten Friihstiick, 
also gegen 12 Uhr auf, und haben nach anderthalbstundigem
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Fahren auf sehr bequemem W ege A l m i n d i n g e n ,  diesen
Wallfahrtsort fur die Vergniigungslustigen der ganzen Insel,
gerade auf der unserer son'nabendlichen Einfahrt' entgegenge-
setzten Seite erreicht. A l m i n d i n g e n ,  ziemlich in der Mitte.

✓

des Landes gelegen, bildet einen Theil des L y n g , '  und es ist
mehr als wahrscheinlich, dass ein grosser T h e il. der jetzigén

\

Heide.fruher ebenso bewaldet war, a l ses  heute A l m i n d i n g e n  
is t , und.  wie es grosse angrenzende Strecken im Laufe der. 
Zeit wieder werden solién. Denn man ist nunmehr von der 
planlosen Verwiistung des Holzes zuruckgekommen. Schon 
eine lange Zeit wird der Konigliche Forst A l m i n d i n g e n  
(was eben so gut „Aller Lust” wie „Aller Eigenthum” iiber- 
setzt werden kann) nach verståndigeren Principien verwaltet und 
man wird bei fortgesetzten, mit Umsicht und Energie geleiteten

4

und geschiitzten Anpflanzungen, in nicht allzu langer Z eit, der 

Staatskasse eine ziemlich . erkleckliche Einnahine aus diesen 
Forsten sichern konnen. Nachdem wir noch eine kurze S treck e: 
dem breiten W ege gefolgt sind, der, wie wir von der Riick- 
kehr von S v a n i k e  wissen, A l m i n d i n g e n  von W esten nach 
Osten durchschneidet, biegen wir auf einen geraden nach Sii- 
den zeigenden Nebenweg ein. Er fiihrt, nur allmalig bergan 

gehend, auf die Hohe des R y t t e r k n a e g t e n  (Reiterknechtes), 
den hbchsten Berg B o r n h o l m s ,  und somit nach dem nachsten 
Ziele unserer Wanderung.

Ehe wir da hinauf komm en, haben wir Zeit genug, die 
Båume und Gestråuche zu den beiden Seiten des W eges zu 
mustern und uns bei dieser Gelegenheit eine kleine Vorlesung 
viber die P f l a n z e n w e l t  B o r n h o l m s  halten zu lassen, die 
wir denn so gut wiedergeben, als es unsere, leider nur sehr 
geringen botanischen Kenntnisse erlauben vwollen.

W as zunachst die k l e i n e n  W ålder und Biische betrifft, 
so kommen die Buehen, die auf S e  e l a n d  in unvergleichlicher 
Pracht zu finden, nur einzeln und in schwachlichen Exempla- 
ren vor. Auch die sich håufiger findenden Eichen sind gross-
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tentheils gegen unsere deutschen und die seelåndischen Eichen 

Zwerge und Kriippel, insonderheit gerade in A l m i n d i n g e n .  
Dagegen finden sich, yorziiglich im Norden Birken in statt-

v ,

licher Hohe und von starkem Umfange. Ausserdem giebt es und 
zum Theil in grosser Menge Ulm en, Eschen, Espen, Ellern, 
Linden und W eiden. Fichten sind erst in neuerer Zeit ange- 
pflanzt, und håbe ich sie nur in A l m i n d i n g e n  gefunden. Die 

Haselnussbiische, Flieder (Hollunder) werden gross und stark, 
wohingegen die Wachholdern nur sehr klein bleiben. Hage
dorn wachst nicht als Busch, sondern als Baum, der nicht sel- 
ten 1 bis 3 Fuss im Durc.hmesser hat. Auch andere Dornarten 
gedeihen vortrefflich. Alle diese Baume und Busche hat 
B o r n h o l m  mit S e  e l a n d  und den anderen dånisehen Ostsee- 
Inseln gemein. Aber es hat auch hierin seine Absonderlich- 
keiten, z. B. die Achselbeerbåume, die sonst nur im hoheren 
Norden vorkommen. Die Blåtter, mit ungleichen Zacken ver- 
sehen, sind so breit wie ein Finger und halb so lang. Die 
B eeren, die in Btischeln wachsen, von denen einer zuweilen 60

é

bis 70 Stiick hat, sind von gelblich-rothlicher Farbe, sollen einen 
etwas scharfen und herben, aber nicht unangenehmen Geschmack 
haben und von den Bauern zuweilen statt der Rosinen in die 
W iirste genommen werden, weshalb die Friichte des Achsel- 
beerbaums auch Bauernrosinen benamset werden. Eine Par- 
tikularitåt. B o r n h o l m s  gegeniiber den anderen dånisehen In- 
seln ist auch der wilde M ispel-Baum  (Cotoneaster vulgaris), 
der rothe und blaue Beeren tragt und hier auf den nacktesten 
Klippen wachst. Heidelbeeren, Erd- und Himbeeren wachsen 

w ild, aber spårlich und unansehnlich.
Uebrigens hat die Baum- und W aldwelt B o r n h o l m s  sicher 

eine grosse Revolution durchgemacht. Schon im vorigen Jahr- 
hundert fand man nåmlich in Moosen, die urbar gemacht wer
den soilten, ganze Massen von Baumståmmen und nicht allein 
Eichen von einem , fur das damalige und heutige B o r n h o l m  
ganz ungewohnlichen Umfange, sondern auch Tannen und
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Wallnvisse, von dereri Existenz auf der Insel die åltesten Leute 
und C’hroniken niemals etwas erwåhnt hatten. Die verschiedenen 
Baumarten lagen nie unter éinander, sondern in kleinen Ent- 
fernungen gesondert. Einige Tannen fand man aufrecht, die 
Eichen alle liegend, aber alle Tannen die lagen, hatten die 

Spitze nach W esten, die W urzel nach Osten gekehrt. Das 
Holz selbst war grosstentheils- gut erhalten und ist, namentlich 
das Tannenholz, von den Besitzern zu allerlei Geråth mit Vor- 
theil verwendet worden. — Obschon d e T h u r a h  in seiner, in 

damaliger Zeit vieles Aufsehen machenden Chronik die Auf-
merksamkeit der Naturforscher auf diese Erscheinungen nach-- 
drticklich lenkte, scheint sich doch keiner derselben zu einer 
nåheren Betrachtung und Erklårung veranlasst gefunden zu 

haben. W ir kommen spater auf diese Erscheinung zuriick.
F r u c h t b å u m e  finden sicfi nur in den Gårten. - Kirschen,- 

Aepfel, Birnen und Pflaumen werden fast immer reif, und die 
in den kleinen Stådten mit Liebe gepflegte Gårtnerei hat auch
schon in der Erdbeerzucht (die in S e  e l a n d  und F i i h n é n  so

/

eifrig und erfolgreich getrieben wird, wie vielleicht in keiner 

Gegend D e u t s c h l a n d s )  sehr erfreuliche Resultate geliefert.
Dass auf B o r n h o l m  W eizen (Hvede), Roggen (Rug, born- 

holmisch Rou), Gerste (Byg), Hafer (Havre, Hawra) wåchst, 
haben wir schon frulier gesehen; auch E r b s e n  und W i k -  
k e n  werden viel gesået und geer'ndtet, wohingegen der auf 
F i i h n e n  so beliebte B u c h w e i z e n  sich hier nur seltener findet. 
Kartoffeln sind erst in den letzten Decennien in bedeutenderen 
Quantitaten angebaut. Sie werden gross und wohlschmeckend 

•und haben von der Krankheit wenig zu leiden gehabt. Im 
Jahre 1852 konnten circa 1700 Tonnen ausgeftihrt werden.

F l a c h s  (H or, Bornholmisch Liin) wird fast von jedem  
Hofe, wenn auch nur in kleineren Quantitaten gebaut und 
grosstentheils selbst verarbeitet. Doch . zeigt die Ausfuhrliste 
von 1852 circa 200 Tonnen Leinsaamen. Auch H a n f  findet 
sich bei v ielen . Hofen, auf denen die Erndte selbst verarbeitet



wird. Di e .  nicht unbedeutende Einfuhr von Flachs und .Hanf 
zeigt fibrigens, dass der Anbau beider das Bediirfniss der Insel 
selbst nicht befriedigt. H op  fen  wird nur von wenigen Bauern 
zum Hausbedarfe gebaut, insonderheit in der Gegend von 

N e x o  — dessen Hopfen d e m . B r a u n s c h w e i g i s c h  en  an Gute 
gleichkommen soli. Ausserdem wird zur Bereitung des Biers 
ein anderes Pflanzenproduct „ P o r s” (Myrica Gale) gebraucht, 
der auf B o r n h o l m  wild wåchst. K l e e  und H e u  werden in 
den verschiedenen Theilen der Insel-verschieden in Quantitåt 
und Qualitåt gebaut, aber eine bessere Landwirthschaft im 
Allgemeinen wiirde insonderheit dem Anbau des ersteren einen 
merklichen Aufschwung geben.

An F a r b e n k r å u t e r n  (darunter besonders serratula tinc- 
toria) ist eben kein Mangel, dagegen giebt es. einen Ueberfluss 
und eine Mannigfaltigkeit pharmaceutischer Pflanzen, die bei 
der Kleinheit des Landes autfallend sein wiirde, wenn sie sich. 
nicht durch die wunderbare Verschiedenheit der Lage und des 
Bodens erklarte, die auf diesen 10^ □  Meden gefunden wird. 
und die wir spater noch nåher betrachten wollen. Man ver- 
sichert, dass auf B o r n h o l m  nicht allein alle pharmaceutischen 

Pflanzen D e u t s c h i a n d s ,  sondern auch viele Kråuter gefunden 
werden, die man sonst nur auf den Schweizer A l p e n  und 
andere, die man wieder nur im C a p l a n d  findet. Gleichviel, 
ob die letztere Anfiihrung hier Nichts oder zu Viel sagt, auch
der Botaniker wird B o r n h o l m  sehr interessant finden.W

¥

In den Gårten werden neben den Kfichenkråutern grimer 
und weisser K ohi, auch gelbe Ruben, Gurken u. s. w. gezogen, 
aber die Blumenzucht scheint nach verschiedenen Richtungen hin 
zu vielén Schwierigkeiten zu begegnen, um sich nur einiger* 
massen fiber ihre niedrigste Stufe erheben zu konnen. — 
Immerhin sind in den kleinen Gårten genug Blumen vor- 
handenj um .auch hier bei den Freudenfesten und den Trauer- 
feierlichkeiten die Stelle ausffillen zu konnen, die diesen Kindern 
der Sonne die menschliche Sitte in fast allen Låndern .ange-
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wiesen hat. W ie der Schmerz und die hochste Freude in 
T h r å n e n : spricht, so haben und geben wir Blumen zu den 
Geburtstagen — Blumen zu den Hochzeitsfesten — Blumen auf 
den Sarg — sind doch die Blumen zugleich ein liebliches Bild 

irdischer Pracht und irdischer Verganglichkeit, und ist doch 
unsere Theilnahme an fremder Lust und fremdem W eh’ die 

Bluthe unseres Herzens und unseres Lebens. Die Hunde- und 
Pferdeliebhaber und die Katzenliebhaberinnen konnen sonst 
recht rohe und harte Menschen sein, aber die Bluinenfreunde 
oder vielmehr die Blumenpfleger sind' es fast niemals. Blumen- \ 
pfleger sage ich, denn Liebe ist immer ein Geben und Em- 
pfangen, und man liebt weder Menschen m odi Blumen wirklich, 
wenn man ihnen nicht eine von Herzen kommende und sich
selbst vergessende Sorge und Pflege zu widmen vermag. Die

\

demiithigen Herzen aber, die stillen und doch oft so reichen 

Gemiither sind es , die wir gewohnlich mit dieser Blumenpflege 
beschåftigt sehen. W ie die Blumen sich still und geråuschlos, 
aber beharrlich zur Sonne kehren, so haben sich diese Menschen- 
herzen zur Sonne der Liebe gewéndet, dass sie ihr Leben er- 
leuchte und erwårm e, und wie die Pflanzen ohne Sonne nicht 
zur Bluthe kommen, so verknoehern und sterben diese Herzen, 
wenn ihr Verlangen nach Liebe unerfiilll bleibt. Freilich kann 
man auch in den Fehier fallen, uber den Blumen die Menschen zu 

vergessen, und wir finden, aber eben nur selten Blumenfreunde, 
die dieser ihrer Neigung grosse Opfer und ihren Mitbrfidern 
nicht einmal kleine zu bringen vermogen. Nur solite die Mog- 
lichkeit, dass eine Richtung krankhaft w erde, uns nicht ver- 
hindern, sie in ihrem gesunden Ursprunge anzuerkennen und 
sie verståndig zu pilegen. Das geschieht unter Anderen auch 
von denen nicht, welche gleichgfiltig*zusehen, wie ihre Kinder, 
kindischem Verlangen folgend, Blumen abreissen, um sie weg- 
zuwerfen. Darin liegt immer eine Anlage zu einer Gleichgfil- 
tigkeit gegen die Gottesnatur und zu einer Rohheit, die so 
leicht recht verderbliche Fruchte bringen konnen, Sagtlieber, Ihr



&

guten Mutter, Eueren kleinen Madolien, dass man Blumen nur 
pfliicken darf, wenn man Anderen damit Freude zu bereiten 
gedenkt — w ie denn alle guten und schonen Gaben, die uns 
Gott giebt, dazu da wåren, dass wir uns selbst ihrer, aber 
auch und vor Allem in der Freude Anderer freuen soliten. — 

W ir kommen noch zur Bornholmer Thierw elt, ehe der 
Gipfel des R y t t e r k n a e g t e n  erreicht ist.-

Von den zahmen Thieren waren noch Hunde'und Katzen 
zu erwåhnen, von denen sich die ersteren gliicklicherweise 
nicht in so grosser Menge wie in C o p e n h a g e n  und H e l -  

s i n g o r ,  aber doch auch in allen Sorten bis auf die Schoos- 
hiindchen der Bauernfrauen vorfinden, wahrend die Katzen als 
Ratten- und Måusevertilger iiberall gepflegt werden. Denn von 

den verschiedenen Arten der R a t t e n  (Rotter, bornholmisch 
Rott.er) und M au s en ( Mu s ,  bornholmisch Mys, pluralis Mysse) 
giebt es leider eine grosse Menge.

W i l d e  P f e r d e  fanden sich in der R o - S o g n  noch in der 
Mitte des vorigen Jahrhunderts und wurden zuweilen Hengste 
zur Bedeckung eingefangen und dann wieder freigelassen, aber 
sie sind nun schon seit siebzig Jahren gånzlich ausgestorben. 
Dass E l l e n d s - T h i e r e  friiher auf B o r n h o l m  gewesen sind, 
geht unzweifelhaft aus den in den Moosen bei den ob&n er- 
wåhnten Ueberresten alter Waldungen gefundenen Gerippen 
hervor, aber dieses „Friiher” failt sicher in die vorgeschicht- 
liche Zeit. H i r s c h e  dagegen, grosse Hirsche und in grosser 
Zahl gab es noch bis gegen das Ende des vorigen Jahrhunderts. 
So wurden zu C h r i s t i a n  IV. Zeit (1630) in einem Jahre 
200 Stiick erlegter Hirsche von B o r n h o l m  nach C o p e n 
h a g e n  gebracht, in spateren Jahren auch eine grosse' Anzahl 
lebender, welche die Urahaen und Ahnen der gefleckten Hirsche 
sein sollen, die sich heute noch auf S e  e l a n d  befinden. Auf 
B o r n h o l m  giebt es heute weder Hirsche noch anderes Hoch- 
wild. Die allmahlig dunner gewordenen W ålder und die håufiger 
gewordenen Wildschiitzen haben ihnen långst ein Ende gemacht."



s

151

Dagegen findet der Jagdlustige viele Hasen. Die Jagd gehorte 
fruher dem K onig, der sie auch verwalten liess, aber die 
Hasen vermehrten sich in bedenklicher W eise. Im Jahre 1722 
wurde daher die niedere Jagd den Bauern fur 200 Thaler 
jahrlich und von ihnen wieder in kleineren Parcellen' an Jagd- 
liebhaber verpachtet. Die Zahl der letzteren nahm zu, die der 
Hasen ab. Hatte man noch im Jahre 1802 fur einen Thaler 

Reichsmiinze (22% Sgr.) drei und vier Hasen kaufen konnen, 
so stiegen sie auf einen Thaler das Stiick, sind nicht. wieder 
unter diesen Preis gegangen und kosten heute oft zwei Thaler und 
mehr — wie in C o p e n h a g e n  selbst, wohin librigens nament- 
lich fruher viele Hasenfelle von B o r n h o l m  gekommen sind 
und wegen des feineren Haares von den Hutmachera besonders 
geliebt wurden. W ie S e e l a n d ,  so hat auch B o r n h o l m  einen 
grossen Reichthum an F i i c h s e n ,  die sich insonderheit in dem 
Forste A l l m i n d i n g e n  und der buschreichen R o s o g n  aufhal- 
ten. Einer der Danischen Schriftsteller iiber B o r n h o l m  erzåhlt
von einer sehr spasshaften Fuchsjagd, welche die Bewohner

\
der K n u d s k e r - S o g n  im Jahre 1799 abhielten. Es wår im 
schonsten, grtinsten Frtihling. Die Fiichse hatten Enten und - 
Gånsen schlimm m itgespielt, und die K n u d s k e r  beschlossen 
daher die gånzliche Vernichtung dieser Raubthiere. Am zweiten 
Pfingsttage nacli der Kirche machte der Sannemann (Schulze) 
bekannt, dass sich A lles, was ein Gewelir håbe und tragen 
konne, die Bauern und Håusler, mit Munition und entsprechen- 
dem Mundvorrath wohl versehen und an einem der nåchsten 
Tage zu einer grossen Klappjagd einfinden sollte. Aber in der 
Zeit des lieblichen Festes — das in diesem Jahre den Wald 
schon ganz grun und Roggen und W eizen auf B o T n h o l m  
ziemlich hoch gefunden hatte — pflegt Herr Reinecke selten 
sichtbar zu sein. So jagten denn auch die guten K n u d s k e r ,  
600 Mann stark, von Friih bis Mittag ohne nur einen einzigen 
Fuchs gesehen zu haben, und beschlossen gegen 3 Uhr Nach- 
mittags, nachdem sie ihre mitgebrachten Vorråthe gemeinsam



verzehrt, ein gemeinschaftliches Mittagschlåfchen im Freien zu 
halten, nach dessen Beendigung die Bauern ziemlich verdriess* 
lieh und ohne Fuchs wieder heim kehrten!

. Einmal bei der Jagd, diirfen wir nicht unerwåhnt lassen, 
dass es leider auf B o r n h o l m  R e b h i i h n e r  (Agerhons) nie- 
mals gegeben hat und auch jetzt nicht giebt, obschon sie in 
dem benachbarten S c h o n e n  so ungemein haufig sind. Das 
Vergnugen, Htihner zu suchen und zu schiessen, ist den B o r n 
h o l m e r n  von der Natur versagt. Dagegen schimpfen auch 
hier passionirte Jager, dass die Jagdfreiheit ihr Vergnugen 
mehr und mehr verkleinere. Ja, die Jagdgesetze! W enn man 
viele Leute, insonderheit in den Salons dariiber sprechen hort, 
sollte man- wirklich meinen, dass im Jahre 1848 in der ganzen 
W elt kein grosseres Unrecht geschehen w åre, als die Aufhe- 
bung des Jagdrechts' auf fremdem Grund und Boden," wie sie 
in den meisten deutschen Låndern und auch in D a n e m a r k  
stattgefunden hat. So wenig man nun auch geneigt sein mag, 
einer ziigellosen Jagdfreiheit das W ort zu reden, und so w e
nig man sich einem Antrage im Jahre 1848 widersetzt haben 
wiirde, den Jagdberechtigten eine billige Entschådigung zu ge- 
wåhren, so muss doch die Aufhebung eines Rechtes, das sich 
principiell und „christlich” freilich e t w a s  besser vertheidigen 

låsst, als die Leibeigenschaft und die-Sklavenziichterei, eher 
fiir ein Gliick, selbst von denen betrachtet werden, die mit der 
Art und W eise , in der sie erfolgte, nicht einverstanden sind. 
Es mag verdienstvoll sein, dem Jagdunwesen, wie es hier und 
dort noch heute besteht, ernst entgegen zu treten, aber die 
Bestrebungen, den friiheren Zustand zuruckzufiihren, werden, 
wie sie ‘an sich verwerflich und fur diejenigen nur allzu cha- 
rakteristisch sind, von denen sie ausgehen, hoffentlich an der 
W eisheit und Kraft der Regierungen scheitern. Uebrigens 
giebt es einen viel schlimmeren Feind der Jagd, als es auch die 
revolutionårste Gesetzgebung sein kann — die K u l t u r .  Sie, 
die zuerst die wilden Thiere vertrieben hat, ist nunmehr zur
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Vertreibung auch des W ildes gekommen, und wenn die Jagd-
• i ,

junker sich iri einer prophetischen Stimmung heute zu dem 
Ausrufe erheben: „In zwanzig Jahren wird man da und dort 
Hasen nur noeh in Menagerien zeigen” — so lasst sich, abge- 
sehen von der Uebertreibung in der Zeitbestimmung, doch auch 

bemerken, dass man ganz ebenso heute in vielen Gegenden 
-Baren und W olfe nur in Menagerien sieht, wo sie friiher zum 
.'Schrecken' der Bevolkerung in den W åldern hausten.
’ . Die fortschreitende Kultur des Bodens und die Kultur uber- 
-haupt, sie sind es, gegen welche die christlichen Feodalen aller 
Lander die ganze Macht ihres W itzes und Einflusses richten 
miissen, wenn sie wirklich sich selbst treu sein wollten. Von 
der Kultur „profitiren” wollen,' ohne auch ihre Nachtheile frir 
eine beschrånkte Selbstsucht dahin zu nehmen — da ist nichts 
von der Treue der Gesinnung zu sehen, auf die man doch

t

sonst so stolz ist. Der geistreiche Verfasser „der Staatskrank- 
heit” hat schon vor einem Jahre diesen Herren den so .wohlge- 

meinten Rath gegeben, niemals die Eisenbahn zu benutzen und 
statt im Pariser Frack in den alten Rustungen auf den Strassen 
Berlins zu promeniren. Dariiber hat man gelachelt; aber als 
kiirzlich ein hervorragendes Mitglied dieser Partei die von

t*

dem Standpunkte der Partei sehr richtige und wichtige Klage 
im Landtage aussprach, dass viele der heutigen Ritter den 
Kriegshelm mit dem Destillirhelm vertauscht hatten — welcher 
Sturm erhob sich gegen ihn von Seiten der sonstigen „Freunde?!” 

W ie mild hiegegen war von dieser Seite doch die Missbilligung, 
die man kiirzlich dem Grafen P f e i l *) entgegen setzte, der den 
Gutsbesitzern die Ausiibung der Polizei, aber ohne Androhung
von Strafen frir den Missbrauch dieses Amtes, zuriickgegeben
» « 

*) Wir wissen sehr wohl, dass nach d i e s e r  Aeusserung die Par-
teigenossen des Herrn Grafen zu beurtheilen, weder richtig noeh 
gerecht wåre, aber Niemand kann es verhindern, dass die auslåndi- 
sche Presse dergleichen Ausspriiche zur Schilderung p r e u s s i s c h e r  
Z u s t å n d e  benutzt — nicht ohne Erfolg, wie uns leider Beweise 
vorliegen! -



wissen wollte urid dieses Verlangen damit rechtfertigte,' dass er
selbst friiher „juristisch Unschuldige” håbe peitschen und ein-
sperren lassen. Der Feind des Destillirhelms irrte eben, wenn er
von den „Freunden” erwartete, dass sie die Destillation oder uber-
haupl irgend etwas aufgeben sollen, was ihnen Vortheil bringt,
denn in diesem Falle sind die Fortschritte der Technik, der W is-

*
senschaft, mit einem W ort der Kultur ganz vortrefflich. In die
sem Falle wird jeder Gewerbzweig, der, riur von biirgerlichen 
Hånden betrieben, etwas „Gemeines” behålt, durchaus nobel 
und courfåhig. W ir sind nun von der Richtigkeit einer ge- 
machten Gegenbemerkung, dass die Rittergutsbesitzer auch 
heute noch das. Schwerdt vortrefflich zu fuhren verstehen, 
vollig iiberzeugt — obschon wir in dieser Fahigkeit einen Vor- 
zug vor den patriotischen Preussen anderer Stande nicht zu 
erkennen vermogen. Im Uebrigen scheint aber auch die Kriegs- 
lust von jener Seite fur die Ruhe Europa’s wenig Gefahr zu 
bringen. Allerdings rief eines der feodal-christlichen Organe —

I

dasselbe, was den besitzenden Burgerstand „die Canaille des 
materiellen Besitzes” und die Industriellen und ihre Etablisse
ments „die Raubritter und Raubschlosser der heutigen Zeit”
nannte — vor drei Jahren: „Die W elt bedarf eines frischen

»

frohlichen K rieges, damit die scrophulose Stickluft etwas ge-
reinigt werde.” Aber als nun der frische, frohliche ICrieg

/

kam, da verstummte das Kriegsgeschrei. Da wurden die Neu; 
tralitåt und die Herstellung des Friedens als die hochste W eis- 
heit und das hochste Gliick gepriesen, und wenn einzelné 
Stimmen auf ein Btindniss mit • Russiand drangten und durch 
alte Erinnerungen die Kriegeslust gegen F r a n k r e i c h  anzu- 
fachen suchten, da geschah es in einer W eise, welche nur all- 
zudeutlich verrieth, w ie man an den Erfolg solehen Strebens 
selbst nicht glaubte und glauben wollte. Denn diejenigen, von 
denen es ausging, wussten so' gut wie w ir, dass zwar die Ar
men und die Nation dem Koniglichen Herrn in jeden Krieg 
folgen wurden, aber sie wussten auch, dass dieser Herr keinen



Krieg beginnen wird fur die'Phantome einer erhitzten Partei- 
Anschauung. Kaum jedoch trat die Gefahr einer Betheiligung 
Preussens an dem entbrannten Kriege mehr und mehr in den 

Hintergrund, da erwachte jene Kampflust mit einem Ungestum, 
wie je  zuvor. Freilich sollen in diesem Kampfe nur Dinte und 
W orte vergossen, und der Sieg durch die „Majoritåten” erfoeh- 
ten werden. Auch hat man das Schlachtfeld von der auswår: 
tigen Politik, die bisher vvenig Lorbeeren gebracht hat, auf das 
Gebiet der inneren verpflanzt. Das „revidirte Programm der 
Rechten” kiindigt nicht allein den wesentlichen Bestimmungen 
und Grundsåtzen der Verfassung, sondern auch dem ganzen 
bestehenden Rechtszustande, den Traditionen d e r  preussischen 
Politik, welcher Preussen seine Stellung in der W elt verdankt, 
einen unversbhnlichen Krieg an. ' Da schreien nun wieder die 
eigentlichen „Konservativen”, die Anhanger und Freunde der 
Regierung Ach und W eh viber die Unersåttlichkeit dieser 

Freunde, und Organe, die seit geraumei; Zeit von denjenigen 
der Rechten par excellence kaum mehr zu unterscheiden waren, 
traten in einen offenen Kampf mit ihnen. Merkwiirdiges 
Sehauspiel! Als ob die Rechten nunmehr etwas Anderes woll- 
ten, als sie immer gewollt haben, als ob nicht, was sie jetzt 
verkundigen, die genaue und richtige Consequenz der långst 
gepredigten und von einigen Seiten mit so vielem Beifalle auf- 
genommenen Grundsåtze wåre. Das sind eben nur wenige, 
aber es sind g a n z e  Månner, die sich diesem Programme an- 
schliessen und mit halben Månnern und halben Meinungen ist 

.ihnen nicht beizukommen. Ein wenig C hrist, ein wenig 
Royalist, ein wenig liberal, ein wenig feodal, ein wenig natio
nal und — die Summe dieser W enigs giebt immer nur w ie
der wenig, sehr wenig. W as man einmal sein will, muss man 
ganz zu sein, wenigstens das ernste Streben haben, denn mit 
menschlicher Ganzheit bleibt es ja immer noch Stiickwerk ge- 
nug. So muss man auch entweder ein Feind der Kultur oder 

ein ganzer Freund und warmer- Beforderer derselben sein.



-Es ist das Letztere wohl m oglich, ohne sich die Mangel und 
.Gebrechen zu verhehlen, die in ihrem Gefolge sein konnen, 
und die sich in Zeiten des Ueberganges besonders bemerkbar 
machen miissen. Aber man suche diese Mangel zu bekåmpfen, 
man vereinige sich in einem durch die Liebe zu Gott und den 
Menschen geweihten, also wahrhaft christlichen Streben, um 

jdie Mittel zu suchen, geistigem und materiellem Elende entge- 
genzutreten, und man gehe dann mit Thaten des Geistes und 
der Liebe frisch an das W erk. Nur sehe man sich auch um, 
mit wem man geht, und ob diese Begleiter und Helfer nicht 
ein ganz anderes Ziel vor Augen und im Herzen haben. Die 
K u d s k e r  fanden die Fiichse nicht, da sie zu Pfingsten mit 
grossem Larm und grosser Kampfbegier auszogen. Des Fruh- 
lingsfrisches Grun .deckte den Tauben- und Hiihnerfeind. Mogen 
wir denn auch zusehen-, ob .sich nicht viele andere Fiichse hinter 
Phrasen und Meinungen verbergen, die uns sonst sehr freundlich 
entgegen lachen konnen! Mit dieser Mahnung an uns selbst sind 

wir denn in der bornholmer Thierwelt wieder angelangt.
' Mit der allen P f o e r t n e r n * )  gewiss gegenwårtigen Erin- 

nerung an unsern braven nunmehr auch långst heimgegange- 
nen Professor W o l f f ,  der nicht selten bei dem Eintritt in 
die Klasse die Bemerkung machte: „da sehe ich schon wieder 
viele, die n i c h t  da sind” — fållt uns bei der Ruckkehr zur 
Thierwelt auch noch ein kleines Thier auf, das sich auf 
B o r n h o l m  n i c h t  befindet. Es ist der unermudliche W iihler 
M a u l w u r f .  Wahrend er in dem doch nur 6 Meilen entfern- 
ten S c h w e d e n , ’ auf S e e l a n d  und F i i h n e n  zum Schrecken 
der Gartenbesitzer zahlreiche Vertreter hat, fehit es auf B o r n 
h o l m  ganz und gar daran. Uebrigens wird die Thatigkeit 
der Maulwiirfe von den Dånen als fur den A c k e r  recht er*- 
spriesslich betrachtet; fur ihre Vertreibung aus Gårten wendet 
man- aber zuweilen ein sehr sicheres, freilich einen guten

-*) Zoglinge der Koniglichen-Landesschule Pforta .



Schiitzen erforderndes Verfahren an — man schiesst den Maul-, 
wurf unter. der Erde. . Da ich auf diese W eise .se lb st meinen, 
Garten von diesen Gasten im vergangenen Sommer radikal 
befreit håbe, kann ich sagen, dass das Mittel probat ist und 
will es der Curiositåt halber nåher mittheilen. • Zu der Zeit, 
wo die Maulwiirfe aufstossen — bei 'dem Aufgang der Sonne, 
Mittags und kurz vor dem Untergange der Sonne — begiebt
man sich ohne Geråusch an einen ihrer Hugel und feuert in

/

demselben Augenblicke auf die Stelle des durch das Aufstossen
entstehenden kleinen Erdrisses ab, wo eben der Maulwurf

» '

aufstosst, so zwar, dass man nach der durch einige Beobach- 
tung leicht zu ermittelnden Richtung feuert, in welcher der 

Gang des Maulwurfs låuft. Ist der Schuss gefallen, so gråb t. 
man mit dem bereitgehaltenen Spaten oder der Hacke rasch 

nach und findet den Feind zuweilen erschossen, zuweilen auch 
nur betåubt durch den Pulverdampf, der in seinen Gang ge- 
kommen ist. Nachdem ich auf diese W eise dreizehn Maul- 
wiirfe erlegt, musste ich wohl eines Tages eine ganze Familie, 
ihrer Eltern beraubt haben, denn wenige Stunden nach dem  
letzten' Schusse fanden sich auf einem Erdbeerenbeete drei 
kleine Maulwiirfe e in , die etwas zu suchen schienen. W ir  
fingen sie, und in der Hoffnung, einige Beobachtungen an ih- 
nen machen zu konnen, wurden sie in einen grossen Kasten

i

, mit Erde gesetzt. Sie verschwanden auch sofort, kamen kurz 

nachher wieder auf die Oberflåche, verschwanden wieder und 
schienen unten sehr thåtig zu sein. Am nåchsten Morgen aber 
zeigte sich keine .Spur von Arbeit mehr; wir entfernten die 
Erde und fanden die Thiere todt. Nun hatte man bei ihnen 
vielleicht sagen konnen, dass sie noch zu jung waren, um sich 
selbst ernåhren zu konnen, aber mit einem alten, der in einen 

noch grosseren Kasten voll Erde mit einigen Regenwiirmern 
gesetzt war, ging es ganz ebenso, und von einem Naturforscher 
hore ich, dass er-sogar die Beobachtung gemacht håbe, dass,.

1 wenn man selbst in einem Garten ein grosseres Stiick Land.



mit. Brettern nach allen Seiten hin abgrånzt, kein Mauhvurf in 
einem durch solche Hindernisse beschrånkten Raum lebend 
bleibt — er arbeitet sich todt. W ie trefflich — mogen Ei- 
nige denken — passt doch diese Eigenthiimlichkeit des Maul- 
wurfs zu dem Bilde des politischen W iihlers. Er lebt nur in 
der Freiheit seiner W iihlerei; so. wie man ihm Schranken

t

macht, arbeitet er sich todt. Ganz recht. Es fragt sich nur,
wie man diese Schranken am besten einrichtet, ob man sie

%

auch von Brett, Blei und Eisen oder nicht besser durch die 
gemeinsame Achtung vor dem Gesetze macht, durch die Anre-

t

gung und Betheiligung des Bewusstseins, dass wir Alle eines 
Vaterlandes Kinder und eines Konigs Unterthanen sind, und 
dass daher Gesetzgebung und Verwaltung, weit entfernt, eine 
Partei oder einseitige Interessen zu begiinstigen, nur ein Ziel 
verfolgen diirfen: das W ohl Al l er.  Die Bourbonen, hat kurzlich 

ein Fiihrer der Rechten par excellence gesagt, wiirden den Throri 
F r a n k r e i c h s  nie haben wieder zu verlassen brauchen, wenn 
sie den Muth gehabt. hatten, die Restauration, d. h. die Contre-
Revolution mit allen ihren Konsequenzen durchzufiihren. W ir

" \

sagen lieber, wenn sie den Muth und die Kraft gehabt hatten, 
mit der Contre-Revolution entschieden zu brechen, wenn sie 
das Gute, was die Revolution von 1788 — dieses furchtbare 
Ereigniss, aber immer ein Ereigniss in G o tt e s  Hånd und in 
seiner W eisheit beschlossen — gebracht hatte und das Napo- 
leonische System leisten konnte, sich angeeignet und nicht von 
contrerevolutionairen Rathgebern sich hatten verfuhren lassen. 
Auch das waren politische Maulwiirfe, und wenn die anderen 
(die revolutionairen) doch auch vieles Gewiirm in Frankreich 
hatten vertilgen helfen und den Boden gelockert, so untergru- 
ben jene den Garten der Tuillerien, dass das Auge der ange- 
stammten Herren keine Freude mehr daran haben konnte!

Giebt es keine Maulwiirfe, so sind dagegen S t a c h e l -  
s c h w e i n e  (Pindsvin, bornholm. ‘Jylkatta) sehr håufig. Man 
hat sich viber die Abstammung der bornholmischen Bezeich-



nung gestritten. Die Einen sehen darin das. schwedische 
„igelkot” (Igelkatze), die Anderen leiten es von dem dånischen 
h j u l ,  d. h. R a d  ab, noch Andere sehen in der ersten Sylbe 

ganz einfach das schwedische I g i ,  welches dem dånischen Jul 
entspricht. Mit dieser Meinung kommt das Stachelschwein in 
eine mysteriøse Verbindung zum Weihnachtsfest. Denn Juul 
oder Jul wird im Dånischen Weihnachten genannt, Weihnachts- 
abend Juleaften — eine Bezeichnung, die angeblich daher riihrt, 
dass zur heidnischen Zeit ebenfalls im Monat December ein 
allgemeines Fest „Juul” gefeiert wurde, an dem man sich auch 

wéchselseitig beschenkte.
Das Reich der V o g e l  ist auf B o r n h o l m  besonders stark

vertreten, obwohl ein Theil derselben nur fliichtige Gåste sind,
dié hier auf dem Fluge nåch Norden oder Siiden einen will-
kommenen Rasttag finden, ein anderer Théil auf B o r n h o l m

%

nur einen Sommeraufenthalt, ein dritter dort nur seine W inter-
*

Residenz hat. Aber auf die Gefahr hin, dass meine B o r n 
h o l m e r  miindlichen und die D å n i s c h e n  gedruckten Autori- 
tåten in den alten Fehier der Natur -Monographen gefallen 
sind, jeden Vogel oder F isch, der sich einmal in einem Lande 
hat sehen lassen, zu einem Eingeborenen, Ansåssigen und An- 
gestammten zu machen, muss ich doch die hauptsåchlichen 
Vogel hier aufzåhlen, denen das Bornholmer Gast- oder Hei- 
mathsrecht nicht bestritten ist. Zuerst sei der S t o r c h  genannt, 
weil er wunderbarer W eise trotz seiner regelraåssigen Reisen 
und trotz seines håufigen Aufenthaltes auf S e  e l a n d ,  von B o r n 
h o l m  so gut wie gar keine Notiz nimmt. W ie d e T h u r a h  
vor hundert Jahren schreibt, es kame wohl hin und wieder 
emer dieser gravitåtischen Vogel nach Moosen und Sumpfen, 
um einige W iirmer zu holen, aber von einem Neste und zwar
nur von einem einzigen, wiissten nur alte Leute zu erzåhlen, so

«
steht es auch heute, nur dass der seltene Fail e in  e s  Nestbaues 
nach einem langen Zwischenraume sich gerade vergangenes Jahr 
wieder ereignet hatte. • Zahlreicher als ich es sonst, trotz S e e -



l a n d s ,  irgendwo gesehen, ist das Geschlecht d e r K r å h e  und 
ihrer Verwandten vertreten. Da giebt-es gewohnliche Kråhen 
(Krager, bornholmisch Kraager), Dohlen (Alleker, bornholmisch 

Kayer) und am allerhåufigsten die Raage (Saatkråhe). Diese 
Raage ist ein Zugvogel, ungefåhr so gross wie eine Kråhe und von. 
glånzend schwarzer Farbe. Zwar giebt es auch einzelne ganz 
w eisse, aber sie sind von den schwarzen gehasst und halten 
sich ganz allein. Sie lebt nicht von Aas, sondern von Wiirmern 
und lnsecten, namentlich Maikåfern, und folgt im Fruhjahre in. 
grossen Schaaren dem Pfluge des Landmanns. So sehr Letz- 
terer sich hieriiber freut, so machen ihm doch spater die Raagen 
vielen Aerger, weil sie auch das Getreide lieben imd oft in 
grossen Schaaren in das ausgewachsene Korn fallen. Sie 
kommen (der B o r n h o l m e r  sagt von P o m m e r n )  gegen Ende 

F e b r u a r  und ihnén zu Ehren heisst der 24ste dieses Monats, 
der Mathiastag, R a a g a - M a s s a - T a g . ° )  Da kommen sie freilich

ø

noch haufig zu friih, und man findet sie bei strengem Nach- 
winter haufenweis verhungert oder erfroren am Strande. Auch 
scheinen sie in der ersten Zeit nach ihrer Ankunft sich noch 
wenig heimisch zu fiihlen, denn sie bleiben in der Nåhe des 
M eeres, am liebsten auf Diingerhaufen, kehren von Ausfliichten 
in das Innere des Landes, immer am Abend dahin zuriick und 
nehmen ihr Nacht- und Standquartier in den W åldern und 
Biischen nicht eher in Beschlag, als bis der Landmann gegen  
Ende Mårz zu pflugen beginnt. Zu dieser Zeit aber bricht das 
ganze Volk der Raagen nach W ald und Busch auf, baut, jeder- 
zeit in den hochsten Spitzen der Båume, (die von dem åtzen- 
den Unrath viel leiden sollen) neue Nester oder verbessert die *)

*) Noch einige andere Tage haben auf Bo r n h o l m besondere 
Namen. Darunter: der 21. Mårz heisst Svina-Beyntijin (Schweine-Be- 
nedictus) weil die Schweine dann ihren Ausgang auf dieWeide beginnen,' 
der 22. Februar heisst Paer med deiin varma Stenijn (Peter mit dem 
warmen Stein), weil an ihm haufig das Thauwetter eingetreten, der 
1. August wird torra Paer (durrer Peter) genannt, weil an ihm ge- 
wohnlich Hitze und anhaltende D urre beginnt. V .  .
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alten, legt Eier oder wartet die Jungen, und bleibt bis wenige 
W ochen vor der Abreise, also wåhrend des ganzen Sommers, 
in der Nåhe der Nester. Aber in dem Anfange September, 
(die Abreise erfolgt Anfang October) kommen sie mit den aus- 
gewachsenen Jungen zu Tausenden auf die Hochebenen und
unter einem fortwåhrenden Geschrei stellen sie dort mit dem •

•  '

neuen Geschlecht tåglich die Flugiibungen an, wie es die Raub-
- i

vogel zu thun pflegen., Diese Uebungen der Raubvogel håbe 
ich im letzten Herbste bei H e l s i n g o r  oft zu beobachten Ge- 
legenheit geliabt. Eine Gesellschaft von sieben Seeadlern fand 
sich regelmassig tiber dem von mir bewolmten Garten ein und 
kiindigte ihre Ankunft sofort durch ein lautes Schreien an.- 
Im Anfange schien mir das Schreien keinen andern Sinn zu 

haben, als eine obligate Begleitung der Flugiibungen zu sein, 
spater glaubte ich jedoch zu entdecken — ich råume gern die 
Moglichkeit eines Irrthums ein — dass das Schreien die Stelle 

eines Commandos und einer Antwort auf das Commando ver- 
trat. Denn ich naliin ganz deutlich wahr, dass in ganz kleinen 

Zwischenraumen v e r s c l i i e d e n e  Stimmen ertonten, und dass, 
wenn Commando und Antwort erfolgt war, eine andere Be- 
wegung oder Gruppirung eintrat. Mogen gelehrtere und schår- 
fere Beobachter untersuchen, was hiervon riclitig bemerkt, war, 
oder ob alles Illusion ist. Die Herren Raagen machen nun zu- 
weilen von ihren Uebungen auf den Hochebenen kl eine Aus- 
fliige nach den Erndtefeldern und brachten sich daher, wie 
schon oben erwahnt, in einen sehr iiblen Geruch bei dem 
Landmanne. Die offentliche Meinung erhob sich gegen diese 
gefahrlichen Subjecte und fiihrte zu einem G esetze, dass jeder 
Bauer ausser seinen anderen Steuern auch jåhrlich eine gewisse 
Anzahl Raage - Håupter auf der Amtsstube entrichten soilte. 
Kein W under, dass nun eine wahre Hetzjagd auf die Raagen 
entstand, und dass sie nach einigen Jahren sich sehr wesentlich 
verringert hatten. Aber nun waren die B o r n h o l m e r  wieder 
unzufrieden. Die Raagen frassen und verwiisteten zwar nicht
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mehr hie und da das Korn, aber — der Ertrag der Felder 
wurde doch'von Jahr zu Jahr schlechter. Die Wiirmer und 
Insecten, die, Lieblingsspeise der Raagen, hatten nåmlich so 
tiberhand genommen, dass die Wurzeln und Keime ganzer 
Felder von ihnen verzehrt wurden, und den Bauern hierdurcli

V

ein viel grosserer Schaden erwuchs, als je zuvor. Da blieb 
denn Nichts ubrig, als die Raagesteuer wieder abzuschaffen 
oder vielmehr — Herr S k o v  g a a r d  bemerkt sehr ricbtig, ein- 
mal auferlegte Steuern wurden selten wieder ganz aufgehoben, 
weshalb man sicli bei Einfiihrung Neuer drei Mal bedenken 

miisse — dahin abzuåndern, dass statt der Raagenkopfe, die 
ein Bauer zu leisten gehabt håbe,  er einen Schilling per Kopf 
an Raagesteuer zahlen musste. Seit der Zeit haben sicli denn 
naturlich die Raagen wieder vermelirt, und das Ungeziefer hat 
sich vermindert. Die jungen Raagen werden aber aucli jetzt 
noch håufig flir die Kliche benutzt und man versichert, dass 
die von ihnen gekochte »Suppe ganz vortrefflich sei — was 
iibrigens ebenso von der »Suppe von jungen Krahen gilt. Es 
darf daher aucli Niemand sich unterstehen, von fremden Båumen 
die Nester zu plundern, da der Hofbesitzer es sich selbst 
vorbehålt, „vvenn es Zeit ist” seine Freunde zu einer Raagen- 
suppe einzuladen. — Auch R å b e n  (Ravn) giebt es, aber nicht 
in so grosser M enge, dagegen finden sich E ls  t e r n  (Skadde) 
ebenso håufig wie auf »Se e l and ,  wo man ihnen immer in 
grossen Schaaren begegnet. Ausser den gewohnlichen schwarz- 
weissen nennt man auch W a l d e l s t e r n  (Skovskadde), die 
sehr sclione Farben, fast Papagayengrun haben, aber gar keine 
Elstern sondern H o l z h å h e r ,  und S t r a n d e l s t e r n ,  mit 
rothem »Schnabel und rothen Fiissen, die ebenfalls keine Elstern, 
sondern A u s t e r n f i s c h e r  sind. Diese A u s t e r n f i s c h e r  kom
men aber niemals herauf in das Land, sondern bleiben 
immer am »Strande und werden håufig in der Gesellschaft der 
in grosser Menge zu findenden K i b i t z e  getrotfen. E n t e n
und G å n s e ,  zalime und w ilde, findet man auf B o r n h o l m  in

•  7



sehr verschiedenen Gattungen. Von den E i d e r g å n s  en haben 
wir schon bei C h r i s t i a n s o  gesprochen. Sie halten sich auchr 
zuweilen auf B o r n h o l m  auf, aber bauen hier keine Nester. 
Diese Strandvogel (Aaboer) sind gross wie tiirkische Enten und 
haben geschlossene Fusse. Der Halm ist im W inter weiss mit 
schwarzen Flecken auf den Fliigeln, grim am Kopfe und etwas 
grosser als das Huhn, das (iberall kastanienbrann oder griin 
ist. Das Fleisch soli sehr wohlschmeckend sein. Die wilden 
Ganse ziehen im Friihjalir iiber das Land nordostwårts, im 
Herbst siidwestwarts, aber vervveilen dort jedes Mal einige 
Zeit. Unter den G ån s en (Gaas, bornholmisch ejn Gaasa) 
wollen wir noch der G r a b g a n s  (G ravgaes) erwåhnen, die 
unserer Deutschen B r a n d -  oder G r å b e n  te entspriclit. Unter 
den E n t e n  sind die auch an unseren Ostseegestaden haufig 

vorkommenden K r i k e n t e n  (K raekaender) sehr willkommen 
und werden viel geschossen und vérspeist. T a u b e n ,  zahme 
und wi lde , tinden sich haufig — an den ersteren ist a u f S e e -  
l a n d  wegen der vielen Raubvogel ein grosser Mangel, und ein 
Paar Tauben kostet hier 11% Silbergroschen'nach Preussischem  
Gelde,  wåhrend sie in meinem lieben Thiiringen fiir 6 Schillinge 
(1^ Silbergroschen) zu haben waren. S c h n e p f e n  nennen die 
B o r n h o l m e r  Beschreiber verschiedene Arten ausser der 
W a l d s c h n e p f e ,  aber die kleinen blåulichen R y l e r  sind nicht
Schnepfen, sondern S t r a n d  l å u f e r ;  andere kleine, wegen
• •  •

ihrer Stimme F l o y t e r  genannt, sind unsere R e g e n p f e i f e r ,
grosse schwarzgraue, die zur Erndtezeit mitten im Lande in 
der Nåhe frischen-W assers, auch am Strande sich zeigen, und 
W asserschnepfen, d. li. W a s s e r -  und Ro  hr h u h n  er. mit, so 
zu sagen halbgeschlossenen Fussen, die sich nur in Teichen 

und Moosen auf halten. Norwegische Seevogel sind hier O rt o - 
l a n e r  geheissen; S c h e e r a m m e r n  giebt es in grosser Anzahl. 
Unter den F a l k e n  findet man besonders viele H a b i c h t e  
(Hoge, Hoja), und zwar I I i i h n e r -,  T a u b e n -  und S p e r l i n g s -  
H a b i c h t e .  A d l e r  kommen zu Michaelis und bleiben bis zum
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Friihjahr, w o , sie weiter ziehen, um anderwårts ihr N est zu
bauen. E u l e n  giebt es die Menge* grosse und kleine. —
Unter den W asservogeln seien noclj die H a u g a d i s s e  (Eis-
ente) genannt, deren Fleisch zwar ungeniessbar ist, deren
Federn und Daunen aber denen der Eidergånse sehr nahe
kommen, — die H o r s e g o g e  (Pferdekukuk), wie die einzelnen
Begasinen, unsere Meeresschnepfen, genannt vverden, weil sie
einen, dem Gewieher eines Pferdes åhnlichen Laut von sich ge-
ben sollen, aber nicht mit der Stimme, sondern mit den Fittigen,
wenn sie aus dem Moose rasch in die Luft faliren. Auch an-
dere Arten von Begasinen werden håufig gefunden. M e w e n
(Maager) sind natiirlich bier sehr zahlreich, grosse und kleine.
Von den grossen giebt es schwarzgraue, graue und weisse.
B o r n h o l m  sehr eigenthumliche Vogel sind der T o l k  (Dol-
metscher), namlich der schone braun-schw arz-w eissé H a l s -
b a n d - S t e i n w a l z e r  und die wie ihr Name zeigt sehr
fålschlich zu dem Krahengeschlechte gezåhlten A å l e k r a g e r
(Aalkråhen). Dieser gro.sse W asservogel mit glånzend schwar-
zem Gefieder ist namlich die C o r m o r a n - S c h a r b e .  Ich
verdanke die letztere Aufklårung, wie manehe andere Notiz

/

fiber die Bornholmer V ogel, dem berfihmten Ornithologen 
Dx*. K j a e r b o l l i n g  in C o p e n h a g e n ,  dem Besitzer einer der 
grossten und schonsten Vogel- und Eiersammlungen und dem 
Zeichner und Herausgeber eines pråchtigen, ffir Vogelliebhaber 

nicht genug zu empfehlenden Bilderwerkes O r n i t h o l o g i a  D a -  
n i c a ,  D a n m a r k s  F u g l e ,  in dem sich bei jedein Vogel auch 
die deutschen Namen befinden. Dr. K j a e r b o l l i n g ,  dessen 
Sammlung sich in dem Palais C h r i s t i a n  VIII. befindet, hat 
leider in C h r i s t i a n  VIII. seinen erhabenen Beschfitzer und 
Forderer verloren, und es ware dem verdienstvollen Gelehrten 
von Herzen zu wfinschen, dass ihm die verdiente Anerkennung 
im Auslande und seine Verdienste um die Kenntniss der Vogel
D a n e m a r k s  selbst, in seinem Vaterlande zu einer angemes-

/

senen - Stellung verhiilfe.- Uebrigens konnen sowohl Balge als
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Eier aus seiner ausgezeichneten Sammlung zu sehr soliden 
Preisen bezogen werden, und ich wollte mich freuen, wenn 
diese Zeilen dazu beitriigen, ihm einige Kåufer mehr zuzu- 
wenden. — Unter den kleinen W asservogeln sind die soge- 
nannten T a e r n e r  (W asserschwalben) am haufigsten und beissen 

auf B o r n h o l m  S v a a r t h a e t t e r  (Schwarzkopfe, dånisch Sort- 
håtter). — Unter den S i n g v o g e l n  steht die N a c h t i g a l l  
(bornholmisch Fjaelstaun) nattirlich oben an, und die B o r n 
h o l m e r  sind nicht wenig stolz darauf, deren eine un- 
gewohnliche M enge, insonderheit in A l m i n d i n g e n ,  zu 
haben; wir mochten ihnen nun gerne diesen Stolz ungeschmålert 
lassen, diirfen aber doch nicht verschw eigen, dass es nicht 
Philomele sondern nur Lucinia sein soli, welche diese W ålder 
und Gebiische bevolkert, obschon Philomele in S c h w e d e n
und auf S e  el  a n d  håufig ist. Dagegen "findet sich neben der

\  •

K o r n a m m e r  die echte S i n g l e r c h e  in grosser Menge. Noch 
seien genannf: der B r a c h v o g e l  (B rok fu gl), S t r e i t h a h n  
(Brushahne), Z au n k o  n i g (Fuglkongen, bornholmisch Tomma- 
lidijn), K u k u c k  (G oge), H å n f l i n g  (Jredsker), W i e s e n -  
s c h n a r r e  (Snaer), A m s e l  (Solsorter, bornh. Baeykja Starra), 
der unvecmeidliche S p e r l i n g  (Spurv), G r a s m i i c k e  (Kvik- 
staert, bornholmisch Stenjalpa), S t i e g  l i  t.z (Stillidser), Staar 

‘(Starra), die S c h w a l b e n ,  sowohl die H a u s -  als die B e r g -  
s c h w a l b e ,  der D o m p f a f f e ,  die G o l d a m m e r  (Pommerun- 
fu g l), H o l z s p e c h t  ( T raepikkere, bornholmisch Trae- 
pikkara), der mit seinem Schnabel in den Båumen Hohlen 
zimmert, als wåre es mit der Axt geschehen, die W a c h t e l ,  
Vagtler, bornholmisch Aerijnsfoula, A e r i j n  bedeutet ein Jahr 
mit Riicksicht auf die Erndte, also goa Aerijna ein fruchtbares 

- Jahr, ejn S k r a a e r i j n  ein knappes Jahr, und die W achtel 
hat jenen Namen auf B o r n h o l m ,  weil man ihre frtihe An- 
kunft fur das Zeichen eines guten Jahres halt. Und nun genug 
von den Vogeln.

Von den F i s c h e n ,  die im sussen W asser leben, giebt es,
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obschon eben nicht in bedeutenden Quantitåten, auf B o r n -  
h o l m  theils in Seen, theils in den Båehen: K a r u t s c h e n  
(Karudser), K a r p f e n  (Karper), H e e h t e  (Gjedder). W as 
Seefische betrifft, so giebt. es F l a n d e r n  in grosser Menge,

I

aber sie werden von den B o r n h o l m  ern verachtet, and wenn 

sie zuf ållig irfs Netz kommen — denn man stellt ihnen nicht 
nach — den Schweinen gegeben oder zar Lockspeise fur andero 
Fische genommen. S t e i n b a t t e n  (Pigvarer), W e i s s f i s c h e  
(Hvidlinge), M a r k r e l e n ,  die ich Meerforellen nennen mochte, 
H o r n f i s c l i e ,  ein schmaler, langer Fisch, der, beilåufig erwahnt, 
ganz grime Graten hat; R e y e r ,  kleine Taschenkrebse, werden 
såmmtlich, aber nicht gerade in grosser Anzahl wie z. B. im 
S u n d e  und in He  I s i n g  or  gefangen, wo man sicher die reichste 
Auswahl von schbnen Fischen hat, die in der ganzen Ostsee 
gefunden wird. Die Hauptfische sind L a c h s ,  D o r s c h  (Torsk), 
H e r i n g e .  Von dem L a c h s  (Låis) haben wir schon fruher 
gesprochen und erwåhnen nar hier noch, dass seine liebste 
Lockspeise (die an den, oft zwei Meilen vom Lande ausgesetzten 
Leinen befestigt ist) der Hering ist. Leider ist. aber auch der 
Hering das Lieblingsgericht der S e e h u n d e ,  von denen sich 
zuweilen viele in der Nahe des Landes auf halten, und die eine 
solche Geschickliehkeit haben, den Koder wegzufressen, dass 
sie gewohnlich nur den Theil des Kopfes sitzen lassen, in dem

i

der Haken steckt.
Der D o r s c h  ist so håufig und beliebt, dass er katexogen 

„Fisch” heisst, es giebt sowohl grauen wie rothlichen, und es wird 
so viel Dorsch gefangen, dass eine ziemlich betrachtliche Aus- 
fuhr moglich ist. H e r i n g e  werden besonders aut der Ostkiiste 
oder in der Nahe von C h r i s t i a n  so gefischt und von dorther 
die anderen Landestheile mit diesem Fisch versorgt. Der born- 
holmische Hering ist etwas kleiner als der norwegische, aber 
von ganz vorzuglichem Geschmack, so dass die Bornholmer 
Heringe beliebt wie die schottischen sein wiirden, wenn nicht 
die B o r n h o l m e r  vorzogen, nur sehr kleine Partieen in das



Ausland*) kommen zu lassen. Der Heringsverbraiich auf B o r n -
« __

h o l m selbst ist aber enorm, und trot.z des reichen Fanges 
kommen zuvveilen noch von S c h w e d e n  Heringe in nicht un- 
betråchtlichen Quantitåten. Ein Knecht verspeist zum Fruhstiick 
oft sechs bis acht Speckheringe, Magde stehen nicht zuriick 
und selbst Knaben und Mådehen verzehren ihre vier und fiinf 
auf einmal. Ein Heringsgarn (en Majnsa) ist gewohnlich 13 bis 
14 Faden lang. S t o r e  (bornholmisch Storja) werden nur selten 
gefangen — K r e b s e  und H u m m e r n  aber giebt. es auf B o r n -  
h o l m  gar nicht.

Kommen wir noch zu den Amphibien und Insecten. 
F r o s c h e  (Froer) die Menge und aller Arten, sogar der Laub- 
frosch, den ich auf S e  el and in Freiem noch nicht bemerkt 
håbe. K r 6 t e n  (Tudser) und O t t e r n  nicht wenig. S c h l a n g e n  
zahlreich und ziemlich gross — håufig zwei Ellen lange — aber 
unschadlich. Dagegen W  firm er (Orme) von allen Farben und 

darunter sehr giftige W urmer, und uin diese Mittheilung aus 
dem Thierreic.he vvieder mit einer negativen zu schliessen, so 
finden sich trotz vieler anderen Insecten auf B o r n h o l m  gar 

keine jener kleinen Storenfriede, die man danisch V å g g e l u u s
4

(W andlaus), in B e r l i n  aber und anderer Orten W  an zen  nennt.

So sind wir denn gliicklich auf der Hohe des R y t t e r -  
k n a e g t e n  angekommen — zu W agen. Kurz vorher hatten 
wir menschliche Stimmen und Rosse wiehern gehort und siehe, 
wir finden den hochsten Punkt auch recht belebt, zwar nicht 
von Spaziergångern oder Gesellschaften, aber von einer Menge 
Maurer und Håndlanger. Sie legen eben die letzte Hånd an 
einen starken Thurm von schonem Granit, der auf der Hohe 
des Berges selbst aus machtigen Felsmassen gebrochen wird.

4

Ja, einen Thurm bauten sie, aber kein Zwing Uri mit traurigen 
Gesichtern, sondern ein Denkmal zu Ehren ihres Koniglichen

*) 1852 vvurden nur 52,000 Pfund ausgefuhrt.
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Herrn und aus Freude, dass F r i e d r i c h  VII. mit seiner Ge- 
mahlin im August 1851 die Insel besuchte und mehre Tage 
auf derselben verweilte. Dass die Hohe R y t t e r k n a e g t e n  
der hdchste Punkt auf B o r n h o l m  ist — 500 Fuss fiber der

i

Meeresflåche — war schon lange ausgemacht, aber gelegent- 
lich dieses Koniglichen Besuches fand es sich eben von Neuem,

i

dass man von diesem hochsten Punkte aus so gut wie gar nichts
sehen konnte, weil der W ald ringsumher die Aussicht ver-
deckte. Man beschloss daher das Schone mit dem Nfitzlichen

#

zu verbinden und das fur den Konig bestimmte Denkmal gleich 
so einzurichten, dass die spåtesten Geschlechter sich dieses 
Koniglichen Aufenthaltes mit Dank und Freude erinnern konnten, 
weil er ihnen etwas verschaffte, auf das sie sonst vielleicht 
noch ein halbes Jahrhundert vergeblich hatten warten miissén. 
So entstand der Thurm aus Granit einige 40 Fuss hoch, mit 
einem Aachen, mit Gitter versehenem Dache, zu dem eine be- 
queme breite Steintreppe ffihrt und von dem aus man einen 

- wunderbar pråchtigen Ueberblick fiber die ganze malerische 
Insel hat. B o r n h o l m s  Figur stellt sich dar als, eine Rhom- 
boide, deren långste Diagonale von H a m m e r n  nach D u e o d d e n  
fiber sechs Meilen betragt, die B r e i t e  von A r n a g e r  nach 
G u d j h e m  drei Meilen. Man beherrscht fiber zehn Quadrat- 

* meilen Land vom Meere um geben,. auf dem man mit gutem 
Giase in einer Entfernung von 6 .bis 8 Meilen die Schiffe 
entdecken kann , sieht nord5stlich die steilen Feisen von 
C h r i s t i a n s o  und vor sich und um sich in buntester Abwech- 
selung Kirchen und Bauernhofe, Seen und Bfische. W ir mogen 
uns kaum trennen von diesem natfirlichen und in gleicher 
Schonheit gewiss selten zu findenden .Panorama, aber A l m i n 
d i n g e n  ist gross und es soli noch Vieles besucht werden! 
Vom Thurme, dessen Gesims in zierlicher Steinhauerarbeit 
mit des Konigs Namenszfigen und den L6wenk5pfen des Wap- 
pens geschmfickt ist, herabgekommen, theilt sich die Gesell--
schaft. Die Frauen, nehmen wieder Platz in dem W agen, um *

/



nach dem „ S a l o n ” vorauszufahren und das Mittagsbrod zu- 
zurichten, die Manner treten zu Fusse eine W anderung an —  
eine der lieblichsten W anderungen, die ich jemals gemacht 
håbe. Zuerst soli die „ D a n n e r  - G r o t t e ” besucht werden, 
die mitten im W alde in nordostlicher Richtung ’nach dem 
Gipfel liegt. Aber bei lebhaftem Gespråche vergessen wir 
wohl den rechten Nebenweg einzuschlagen, und bald ist’s kein  

Zw eifel, dass wir auf einem ganz falschen sind und auf ihm 
sicherlich niemals zum Ziele gelangen werden. Kaum ist’s be- 
merkt, da halten meine Bornholmer Freunde einen kurzen 
Kriegsrath, in dem viel von den Himmels-Gegendeh gesprochen 
wird, und der mit der Entscheidung endigt: Dort m u s s die 
Grotte liegen — also vorwårts!

So geht es denn querwaldein in zwei Abtheilungen mi t » 
der Abrede eines Zeichens, sobald die Grotte von einer der- 
selben zuerst gefunden. Bald erscholl auch der Schrei, und 
wir befanden uns an einem machtigen Feisen, der — iibrigens

V

ziemlich niedrig — auf einer Seite iiber den Erdboden hangt 
und da sich gerade hier eine Felsenbank befindet, eine Art 
Baldachin iiber einem Felsensitz bildet. Aber diese Grotte ist 
denn doch mehr als unbequem, die Frau Gratin hat schwerlich 
da gesessen und schwerlich werden meine reisenden Nachfol-' 
ger dort sitzen — obschon die Felsen-Erscheinung immer recht 
interessant anzuschauen ist. Auf Kreuz- und Querwegen immer 
im grimen schonen W ald geht es unbesorgt weiter in siidostlicher 
Richtung. Herr M i c h e l s e n  der Aeltere — unverheirathet, 
aber wie es schien sehr zartlich geliebter Bruder, Schwager 
und Onkel, ein Beamter von vielem Verstande und einer ge- 
nauen Kenntniss der Insel — ist ja unser kundiger Fiihrer. 
Er kennt jeden Baum und jeden Stein in A l m i n d i n g e n ,  und 
obschon ihm das Gehen heute nicht eben leicht w ird, da er 
vor kurzem erst von einem Beinbruch hergestellt, so wandert 
er doch immer frohlich voran, mir, dem unermiidlichen Frager 
eben so unermiidlich die gewiinschte Auskunft gebend. Plotz-

/
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lich, ganz plotzlich oflfnet sich der*Wald. W ir kommen auf
die Platte eines grossen Feisens, der hundert Fuss lothrecht
hinabfallt und haben nun einen zauberisoh lieblichen Anblick \
auf das E c h o t h a l * )  zu unsern Fussen. In seiner Mitte erhebt 
sich wie eine Statte der Freude und des Friedens R o m e r s d a l ,  
des Oberforsters Hof, — nordlich- und siidlich wird es be- 
grenzt von den niedrigeren Holzungen A l m i n d i n g e n s ,  weiter 
nacb Osten auf der anderen Seite von einem sanften Hohen- 
zuge mit seinen Kirchen, Feldern und Bauernhofen. — Da dieser 

pråchtige Punkt bis hente noch keinen Namen hat, schlage ich 
vor, ihn H e x e n t a n z p l a t z  zu nennen, denn auf dieser fast 
ganz runden Felsenoberflache miissen die Hexen oder die Pus- 
linge vorfrefflich ein Tanzchen machen konnen, und einige 
kleine Vertiefungen sehen fast aus, als kamen sie von einem 
Pferdefusse — vielleicht hat der „Meister der Kleinen” sie ein 
Mal bei ihren Tanzen besucht. Noch giebt es in der Nahe 
des H e x  e n t a n z p l  a t z  e s ,  nur circa 100 Schritte weiter nach 
W esten, zwei andere Felsenvorspriinge, von denen man eben- 
falls herrliche Ein- und Aussichten hat, ich mochte den einen 
K a n z e l ,  den anderen O r g e l  zu nennen vorschlagen. K a n z e l  
aus der sich bei einem Besuche sogleich aufdrångenden Aehn- 
lichkeit dieses Feisens mit einem Predigerstuhl, und O r g e l ,  
wéil, da wir nun wieder den Hexentanzplatz vorbei, nach lan
ger Wanderung an einer niedrigen Stelle in das Thal hinaus- 
gekommen sind, und es herauf wandern bis unter die Feisen, 
gerade dieser Feisen den Anblick einer majeståtisehen Orgel 
mit hundertfiissigen Pfeifen gewåhrt. Nach Betrachtung dieser 
Schdnheiten geht es auf den grimen Matten wieder zuriick, 
R o m e r s d a l  vorbei, und wir schlagen einen W eg nordwestlich
wieder hinauf nach der Hohe ein. W o der Blick von dem

*
Thale Abschied nimmt, trifFt man die riesigen Ringmauern von

•) Auch Kuh thal  genannt, und vielleicht mit grosseremRechte, denn 
dieKiihe finden auf den, hie und da mit kleinen Gebiischen unterbrochenen 
grimen Matten eine vortreffliche Weide, aber das Echo ist nur schwach.



* r

G a m l e  B o r g  (alte Borg). W er sie gebaut und zerstort, wusste 
Niemand zu sagen, und vergeblich håbe ich auch in den alten W er- 
ken fiber B o r n h o l m  eine Aufklårung darfiber gesucht. Da
gegen findet sich fiber diese Ruinen eine Sage, die wir den 
Lesern nieht vorenthalten wollen. Der letzte der Burgherren 
hatte drei Sohne und drei Tochter. Die Tochter waren noch 
kleine Mådehen, als die Brfider auf Ritterthaten in ferne Lande

s
t

zogen oder, wie boshafte Chroniken sagen, auf die bei den 
damaligen edlen Geschlechtern beliebten Seerauberzfige. Erst 
nach vielen Jahren kehrten sie in voller Manneskraft wieder 
heim, um ihre Eltern und Geschwister zu besuchen. Da be
gegnen sie auf dem L y n g  drei Jungfrauen, die auf dem W ege  

nach der O e s t e r m a r i e n - K i r c h e  waren. Die drei Ritter 
wollen init Gewalt. der Jungfrauen Gunst, und da sie hart« 
nåckigen Widerstand und bittere Scheltworte finden, erschlagen 
sie die drei Jungfrauen. Spater zeigte es sich, dass es ihre 
eigenen drei Schwestern gewesen waren, die sie der bfibischen 
Lust. geopfert hatten. Dicht am W ege von der O s t e r m a r i e n - 
nach der B o d il  s - K i r ch e befindet sich auf einem Hugel ein 
grosser Steinhauf e n , V a r p e r n e  genannt.. Dort sollen die 
Jungfrauen begraben, und sfidlich von den V a r p e r n  heisst 
ein kleiner Platz „die Ritter-Jungfrauen” (Ridderjomfruerne), 
dort soli die Unt-hat verfibt sein. Auf der Insel M o e n ,  deren 

, Kreidefelsen von vielen meiner Leser erblickt sein werden, 
wenn sie von S t et t i n ,  W i s m a r ,  L f i b e c k  oder K i e l  nach 
C o p e n h a g e n  segelten, hat man eine ganz gleiche Sage. 
Frfihere Beschreiber B o r n h o l m s  erwåhnen dieses Umstandes 
mit grosser Verwunderung, aber versuchen keine Erklarung. 
Vielleicht erscheint es meinen Lesern nicht unwahrscheinlich, 
wenn ich annehme, dass die drei Schwestermorder mit Schimpf 
und Schande aus des Vaters Burg gejagt, ihr Leben auf M o e n  
beschlossen haben, und dass mit ihnen die Sage dahin gekom- 
men ist, die Begebenheit selbst aber auf M o e n  niemals statt- 
gefunden hat. Kaum sind wir fiber den grossen, wald- und



buschbewach senen Burgraum dahin gegangen und .einen kleinen 

Mauerrest herabgesprungen, als wir plotzlich aus dem grimen 
frohlichen Laubwald in einen hohen scheinbar unendlichen W ald 
von Nadelholz eintreten — ein W echsel, der einen wunderbaren 
Eindruck hervorbrachte und mich unwillkurlich in die W orte 
ausbrechen lie ss :

Und in Poseidons Fichtenhain 
Tritt er mit frommem Schauder ein.

• Immer nach N ord-W esten steuernd haben wir den W ald 
bald hinter uns, kommen dann noch durch eine Pflanzschule 
— eben so wie die anderen Pflanzschulen in- recht gutem 
Zustande — und befinden uns plotzlich auf einem schonen 
grimen, freien Platz, in dessen Mitte eine Granitsåule sich er- 
hebt und in dessen Hintergrunde der Salon steht.

Diese Såule, zu der das Material ganz in der Nahe ge-. 
nommen, ist zu Ehren des letztverstorbenen Konigs C h r i 
s t i a n  VIII. errichtet aus Veranlassung eines B esu ch es,. den 
er als Prinz 1823 der Insel abstattete. Die Såule ist 
20 Fuss hoch und tragt auf den vier Seiten folgende In- 
schriften: :

Paa den* vestlige Side: 
For

Chr i s t i an  Fr e de r i k  
Prinds af Danemark 

Kongens og Folkets Ven 
indviede

Almeen Borgeraand 
dette

'Kjaerligheds Minde 
o g

Haedrede Stedet 
Med Navne 

Chri s tanshoi .

Auf der westlichen Seite:
Fiir

Chri s t i an F r i e d e r i c h  
Prinzen von Danemark 

Des Konigs u. Volkes Freund
weihete

Gemeinsamer Burgersinn 
dieses

Zeichen der Liebe 
und

ehrte den Platz 
mit Namen 

„ C h r i s t i a n s h o h  e.”



Paa den siidlige Side:
Aar 1824 

Den 21. Juli 
samlede

Prinds Christian 
her

Bornholmerne 
til en 

Folkefest 
Og dettog med 

Mildhed og Naade
i

Folkets Jubel.

Auf der sudlichen Seite:
Jahr 1824 

Am 21. Juli 
• vereinigte 

Prinz Christian 
hier

die Bornholmer 
zu einem 

Y o l k s f e s t  
und nahm Theil mit 

Milde und Gnade 
am

•  ^

Jubel des Volkes.

Paa den ostlige Side: 
Under

Folkets Fryderaab 
og

Enighed i Aand 
Udtaledes her 

Dannerfolkets Oensker 
for

Landets Fader 
Fr e d e r i c k  den VI. 

af
Kongens Fraende 

Danmarks C hr i st i an.

Auf der ostlichen Seite:
• Unter

dem Freudengeschrei des Volkes
und

Einigen Sinnes 
wurden hier ausgesprochen 
des Dånenvolkes Wunsche

fur
den Vater des Landes 
F r i e d r i c h  den VI. 

vom
Verwandten des Ivonigs # 
Danemarks Chri s t ian.

Paa den nordlige Side:
Prinds Chr i s t i an  

glaedede
Landets Indvaanere 

med
Sin Hoie Naervaerelse 

fra
12te til 25de Juli 

1824.
Naar Fyrsten Glaede finder 
I Folkets Kjaerlighed 
I Hjerterne Han vinder 
Et varigt Mindestedt.

Auf der nordlichen Seite:
Prinz Chr i s t i an  

erfreute
des Landes Bewohner 

mit
seiner hohen Gegenwart 

vom
12ten bis 25sten Juli 

1824.
Fursten, die Freude finden 
In ihres Volkes Lieb’,
Auch in des Volkes Herzen 
Ein ewig’ Denkmal blieb.



Es ist sichér, dass Prinz C h r i s t i a n ,  dieser hochbegabte
i

und liebenswiirdige Prinz, auf B o r n h o l m  damals einer ein- 
miithigen Begeisterung und Liebe fur das Konigshaus, das 
Vaterland und seine Person selbst begegnet ist. F r i e d r i c h  VI. 
war in D a n e m a r k ,  was F r i e d r i c h  W i l h e l m  III. fur uns 
in Preussen, und auch an den zukunftigen Konig kniipften sich 
die glånzendsten Hotfnungen! Aber da wir in P a n u m s  Be- 
schreibung B o r n h o l m s  die Erzåhlung jener Feier lasen, fiel 
uns doch auf,  dass der von den D å n e n  uns D e u t s c h e n ,  und 
insonderheit unseren Rednern immer und oft nicht mit Un- 
recht gemachte Vorwurf des falschen Pathos und Wortschwalls 
doch auch recht fuglicli seine Exempel aus dånischen Reden 
entnehmen konnte. .Oder wie gefållt nun selbst den dånischen 
Lesern folgender, aus der gefeierten Rede des Probstes H j o r t h  
iibersetzte P assu s:

„In Gottes Namen und in Folge Seiner Majeståt des Konigs
allergnådigster Resolution weihe ich dich nun feierlichst ein,
du edles Denkmal der Liebe! Du stehst auf deinem festen
Fusse, der von Gott geweiht ist. Trage stolz dein Haupt

«.

gegen die W olken , umfriedet vom Rauschen der Eichen!
.•(W as bei einer Hohe von 20F uss seine Schwierigkeiten hat.)

Sei ein Zeichen den spåtesten.Zeiten von der klippenfesten
Treue der B o r n h o l m e r  und ihrer Liebe zum Dånenkonig
und seinem Hause. (Bis hierher Alles noch gut, aber nun:)
W ir wollen bekrånzen dich mit E w i g k e i  t s-B lum en. Doch

*

— was ist Ewigkeit in der Zeit? Diese Blumen sollen wel- 
ken und du, stolze Klippe, solist in Nichts versinken, wenn 
einmal die Erde fåilt und der Erde Grund in Flammen steht.

I
Aber — niemals, niemals soli Zeit o d e r  E w i g k e i t  aus- 
loschen die in den Herzen wurzelnde Erinnerung an des 
dånischen Konigs Hauses und unseres Volkes gegenseitige 
Liebe”.

Kann jemals ein Diener der christlichen Kirche bei aller
Ehrfurcht und willigem Gehorsam vor den weltlichen Herrn,

0  • \



bei aller Frille von Vaterlandsliebe und bei allem gerechten 
Stolze auf dieses Vaterland, kann er jemals im Ernste uud vor 
C h r i s t e n  die Ewigkeit mit solehen ihr gegeniiber verschwin- 
denden Dingen in Zusammenhang bringen wollen? Nein — 
er kann es eben nur,- vvenn er das, was er sagt, selbst als 
hohle Phrase und seine Zuhorer als Namen-Christen betrachtet. 
Sonst nicht und ni emals. Fur einen begabten Prinzen, wie 
C h r i s t i a n  es war, und fur jeden anderen begabten und noch 
dazu christlichen Fiirsten mussen alle dergleichen Pbrasen ein 
vvahrer Ékel sein, wie man denn uberhaupt wirklich jeden
Fursten bewundern muss, der bei alle der niedrigen, kriechen-

«
den, nichtigen, menschliche und gottliche W iirde verleugnenden 
Gesinnung, der er so håufig begegnet, noch Achtung vor den 
Menschen und Liebe fur sie behalten und bewahren kann.

Schon an dem oben erwåhnten Denkmal auf dem Reiter- 
knecht sahen wir die Neigung des B o r n h o l m e r s ,  iiberall 
das Schone mit dem Praktischen zu verbinden. So ist auch 
am Ende von C l i r i s t i a n s h o h e  zu Ehren jenes Besuches der
„Salon” erbaut, namlich ein sehr geråumiger, mit hbchst ein-

/
fachen Tischen und Banken versehener Saal — fiir alle B o r n 
h o l m e r .  Nun gelien freilich nicht allzuviele da hinein, aber 
man hat ein einfaches und praktisches Grundgesetz iiber die 
Benutzung dieses Saales nach dem alten Sprichwort gemacht: 
W er zuerst kommt, der mahlt zuerst. Der Schliissel zum Saale 
ist nemlich einem Holzvogt mit der W eisung iibergeben, ihn 
jedesmal demjenigen auszuliefern, der ihn an einem Tage 
zuerst verlangt. Dieser Gliickliche mit seiner Gesellschaft hat 
nun das ausschliessliche Recht der Benutzung des Salons fiir 
diesen Tag. Ist die Gesellschaft klein, so kann sie noch eine 
andere, zu spåt gekommene zulassen, aberNiemand ist hierzu 
verpflichtet, auch wenn im Saale noch so viel Platz iibrig 
wåre. W ir waren nun diesmal die Gliicklichen und fanden im 
Salon unsere Damen wieder, die eben mit der Zuriistung des 
Mahles fertig geworden waren. Auf der grossen Tafel fanden



sich denn viele und reiche Schiisseln von allerhand Fisch und 
Fleisch — auch warme grime Erbsen und Kartoffeln. „Aber 
vvo haben Sie denn das warme Essen her, ich håbe doch keine 
Kiiche in der Nahe bem erkt?” „Ja, es ist auch hier keine 
Kiiche, aber wir haben im Freien gekocht oder vielmehr Alles 
gewårmt. Sehen S ie , so lebt, man in A l m i n d i n g e n ;  man 
muss Alles, Alles mitbringen, was man essen und trinken will, 
und Tischzeug und Glaser und alles Andere dazu, denn hier 
und in der Nahe ist nicbts zu bekommen, als W asser von der 

Quelle. So kommt jede Familie wenigstens einige Mal im 
Sommer hierher und verzelirt Mittag- und Abendbrod. Ist der 
Salon schon vergeben, so lagert man im Freien, und die Sache 
geht auch. Sie mussen -nun schon fiirlieb nehmen mit dem, 
was wir Ihnen bieten konnen.” Dieses Muss war, wie gesagt, 
keinesweges traurig, und das Fiirliebnehmen nicht schwer — 

aber das Beste war doch die gute und heitere Gesellschaft ein- 
facher und zwangloser Menschen. In ihrer Mitte flog heiter 
und schnell die Stunde der Mahlzeit daliin,- und wir Manner 
traten nach ihi*er Be'endigung frohen Sinnes eine neue Wan~ 
derung an. Den verfolgten W eg genau zu beschreiben, wird 
nichts helfen, denn olme Fiihrer wird doch kein Fremder sich 
dort zurecht finden konnen. Verweilexx wir daher nur bei den 
Hauptpunktén dieser Wanderung. Zuei’st miissen wir der nahen 
Quellé mit ihrem klaren, sprudelnden W asser einige W orte 
widmen, oder vielmehr ilem Feste, das auf dem schonen, gru-

f  ______ ______

nen und von Eichen und Rustern umschlossenen Plan an ihr 
jåhrlich gefeiei’t wird. Es ist der St. J o h a n n e s - A b e n d  
(St. Hans Aften), der auf B o r n h o l m  wie in ganz D an e m a r k  
und den s kaxi d i na v is  c h en  Landen uberlxaupt als ein Volks- 
fest, betrachtet und gefeiext wird. Wåre es doch auch das 
Evangelium Johannis, das mit seinem himnxlischen Lichte alle 
nordischen Herzen und alle Gemeinden in S k a n d i n a v i e n  er- 
warmte, erwarxxxte zu der glaubigen Liebe, die das Leben J o 
h a n n i s  verklarte und ihn zum Lieblingsj unger des Herrn machte !



Auf B o r n h o l m  giebt es am St. H a n s  A f t e n  zwei Sam-
melplatze fur Alt und Jung, Manner und W eiber, Knechte und
Mågde. Die Bewohner der R d s o g n  sammeln sich unter den
Eiclien in der Nåhe von H e l l i g d o m s - K i l d e  (S. 116), die an-
deren Bornholmer kommen zu W agen, zu Pferde und zu Fuss
nach A l m i n d i n g e n .  Die Quelle ist der Haupt-Sammelplatz,

% __

auf dem an diesem Abend aucli W agen halten, um Bier und
Schnaps und allerhand Esswaaren zu verkaufen. Dort ist das
R endez-vous, bei dem die Bekannten von den verschiedenen
Theilen des Landes sich finden, um dann in grbsseren und
ldeineren Gruppen den malerischen Forst mit seinen Abwech-
selungen zu durchstreifen. In friiheren, noch nicht allzulange
vergangenen Zeiten war freilich dieser Abend und dieser Platz
noch zu einem Zusammentreffen ganz anderer Art bestimmt.
Noch im vorigen Jahrhundert, schreibt S k o v g a a r d ,  war nie-

• måls „en bornholmske Karl” (Bauernbursch) sehr geachtet und
angesehen, wenn er nicht an bestimmten Zeiten und Pliitzen sich
einfand — sich zu soldagen, wie z. B. am Johannes-Abend in
A l m i n d i n g e n  und am Michelstage in A a r k i r k e b y .  Bei
diesen Schlågereien wurden nicht allein viele zum Kruppel,
sondern einige verloren aucli ihr Laben. Zuweilen war dieser

*

Kampf ein Kampf der Horatier und Curiatier. W enn zwei 
Gemeinden in Fehde mit einander waren — eine Fehde, die 

oft mehrere Jahre dauerte — so wurden in ihnen einzelne 
Personen bezeiclmet, die mit einander kampfen soilten. W er  
ausblieb zu dem angesagten Tage, es ware denn wegen Krank- 
heit oder anderer „gesetzlicher” Verhinderungsgriinde wegen, 
galt fur einen Feigling, und .Niemand in der Gemeinde durfte 
— die hiirteste Strafe — mehr mit ihm trinken. Die grosste 
und långste dieser Feliden soli zwischen V e s t r e - M a r i e  und 
O e s t e r  l å r s  - K i r c h e  gewesen sein. Unter der Anfiihrung
eines L a r s  H a n s e n  brachten die V e s t e r m a r k e r  den

«•»

O e s t e r s l a r s k e r n  in der S m o r e n g e  (Butterthal) eine totale 
Niederlage bei. Viele wurden in ihr sclnver verwundet, und

12
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mehre sollen auf der Stelle ihren Tod gefunden haben. Hier-
mit érreichte aber nicht allein d ie  se  Fehde ihr Ende, sondern 
die Obrigkeit hat von dieser Zeit an die grossartigen Kåmpfe

t
zu verhindern gesucht, ohne natiirlich der Fortsetzung der klei- 
nen, ,,zu'Ehreu der Gemeinde” vorkommenden Schlågereien 
ganz vorbeugen zu konnen.

Als eine Sonderlichkeit bei diesen bornholmischen offent- 
liehen Festen, ist aber auch noch lieute zu erwåhnen, dass die 
verschiedenen Geschlechter sich streng von . einander halten, 
denn dass es im Allgemeinen viel stiller als bei uns bei einem 
offentlichen Feste zugeht, das haben die bornholmischen Feste 
mit den Festen in dem anderen D a n e m a r k  gemein. In dem

• t

herrlichen Thiergarten bei C o p e n h a g e n  z. B. konnen 30 bis
i

40,000 Menschen nach ilirer Art sehr vergnugt beisammen sein, 
ohne dass man lårmenden Jubel horte. G a r l i e b  und R a w e r t ,  
die so glucklich gewesen sind, einen St. H a n s  A f t e n  in A l 
m i n d i n g e n  zu verleben, meinen, dass die ernste, dunkle Fest- 
tracht der B o r n h o l m e r  dazu beitrage, die Stimmung ernster 

■ zu mach en, als man sie sonst bei gleichen Gelegenheiten finde. 
Das W asser der Quelle in A l m i n d i n g e n  verburgte friiher, 
am S t, H a n s  A f t e n  genoesen, nach dem Glauben der B o r n 
h o l m e r  Gesundheit das ganze Jahr und half gegen allerhand 
Gebrechen und Ivrankheif. Aber S k o v  g a a r d  schreibt schon 
1804, so weit Menschengedenken reichen, sei immer mehr 
Branntwein als W asser dort getrunken worden. Auch eine 
andere gute Sitte bei diesen Festen hat sich damit fast verloren. 
Es war und ist nåmlich eine Biichse an der Quelle aufgestellt,

' und Jeder, der S t. H a n s  A f t e n  dahin kam, musste ein Schårf- 
lein hineinthun. Der Ertrag wurde zwischen dem Almosenhause in 
A a r k i r k e b y  und der N y l a r s k i r c h e  getheilt — ab.er schon 
lange hat sich kaurn etvvas' mehr zu theilen gefunden. Ver- 
lassen wir K o l d e - K i l d e  (kalte Quelle) in A l m i n d i n g e n ,  
um noch der B i s k o p  s - K i l d e  in der N y k e r  Gemeinde 
Erwåhnung zu thun, die wegen ihres schonen W assers weit



und breit auf B o r n h o l m  berfihmt ist und endlich einer Quelle, 
die nach G a r l i e b  und R a w e r t  ein Assessor R a f n  im O n s -  
b a e k k e n s - T h a l  entdeckt hat, und die ziemlich stark eisen- 

haltig sein und stark nach Kohlensåure schmecken soli, der 
aber von den B o r n h o l m e r n  selbst und ihren Aerzten, wie es

j  i  t  t

scheint, nicht die geringste Aufmerksamkeit geschenkt wird,
obschon man in den Ortschaften fremde Brunnen zu trinken

• *

langst begonnen hat.
Ehe wir einen T o r f r a o o r  passiren, bringt uns der freund- 

liche Fiihrer zu einem seltenen Naturspiel, das sich nur wenige 
Schritte in den W ald hinein, nahe am W ege von S v a n i k e

I
nach R o n n e  befindet. In einer Entfernung von kaum zwei 
Fuss sind zwei ziemlich starke Stamnfe — eine Eiche und eine 
Buche — aus der Erde gekommen und haben wenige Fuss 
iiber der Erde eine solche Anzieliungskraft zu einander ge- 
IVihlt, dass sie vollig in einander ge- und verwachsen sind , so 
dass bis zum Gipfel die Zweige und Aeste der einen von de- 
nen der anderen kaum zu unterscheiden sind. Bei dieser so 
widernatfirlichen Verbindung scheinen zwar beide Båume et- 
was gelitten zu haben, denn trotz ihres sicherlich hohen Alters 
haben sie kaum eine Hohe von 20 Fuss. Die Eiche ist am
starksten, die Buche fiberragt sie aber in dem Gipfel. Auf der

• •  .  1Rinde des Stammes sind bei Gelegenheit des letzten Konigli- 
chen Besuches und auf Allerhochsten Befehl die Namenzfige 
des Konigs und seiner Gemahlin eingegraben, und der 13. Au
gust 1851 ist. als Datum dieses Besuches hinzugefiigt.

Der T o r f m o o r ,  fiber den wir nachher wandern mussten, 
um zu einem andern merkwfirdigen Naturspiel zu kommen, 
hat nur eine geringe Ausdehnung, G a r l i e b  giebt den Inhalt 
såmmtlicher Torfxnoore in A l m i n d i n g e n  auf 36 Morgen an. 
Aber der gewonnene und in Haufen gestellte T orf schien von 
vorzuglicher Giite zu sein urid man verspricht sich noch auf 
viele Jahre.eine reiche Ausbeute. Nach einem kfihnen, indess 
allseitig glficklich ausgeffihrten Sprunge fiber einen Graben sind

12 *



wir am Fusse eines anderen W aldbergés, den wir nun, dem 
Instinkte des .Fiihrers folgend, hinanklimmen. Nach kurzer 
Zeit liaben wir die Hobe erreicht und sind glucklich auf der 
Strasse angelangt, die von Siid. nach Nord A l m i n d i n g e n  
durchschneidet. W ir verfolgen sie nacli Norden. Niclit lange, 
so begegnet uns in stiller Waldeinsamkeit ein anderer Reise- 
gefåhrte vom Dampfboote mit einem Bauerjungen als Fiihrer. 
Es ist der" bekannte Historiker Professor v o n  A l l e n  aus C o -  
p e n h a g e n ,  der das Land beliufs historischer Studien dureh- 
streift. Er war, wie wir spater horten, nicht so glucklich als 
ich in der Auffindung von Anleitung und Gesellschaft gewesen. 
Der wackere Professor hatte namlich eine selir gute Empfeli- 
lung mitgebracht an einen Advokaten, einen kenntnissreichen 
und gebildeten Mann in Rb n n e ;  aber der Mann oder vielmehr 
die Empfehlung hatte den einzigen Fehier, dass der Mann sclion 
langst todt war! Der Professor musste sich daher anderweit 
zu behelfen und namentlich unt.er den Geistlichen Freunde zu 
finden suclien. Er hatte indess — wie er bei der Riickreise 
auf dem Dampfschitfe erzahlte •— docli in derselben Z eit, wo 
ich fast die ganze Insel durchstreift hatte, nur wenig sehen 
konnen. Jetzt kam er vom R o c k e s t e e n ,  der auf der linken 
Seite der Strasse nur 40 Sehritte in den W ald hinein liegt und 
auch unser nachstes Ziel ist. Man *denke sich einen machtigen 

Granit von 4 |  Fuss Breite, 5 Fuss Hohe und 16 Fuss Lange 
und docli die Moglichkeit, die wir Alle nach einander zur Ge- 
wissheit durcli praktische Versuche maclien, diesen Koloss, 
wenn man auf seiner Oberfiaclie stelit, mit einer nur leisen
Bewegung des Fusses hin und her zu schaukeln, wie einen Balken, 
und man hat eben ein Bild und eine Beschreibung dieses R o c k e -  
s t e e n s .  Noch jetzt giebt es an der Siidostkiiste in der Nalie 
von H e l v e d e s - B a k k e  einen zweiten R o c k e s t e e n ;  aber von

I

zwei anderen, die in der Nalie des R o c k e s t e e n s i n  A l m i n d i n 
g e n  lagen, ist die Moglichkeit der Bewegung verschwunden. Die 

Sache hat einen selir spasshaften Zusammenhang. Jetzt sagt

%
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Jedermann, dass jene Erscheinung der leichten Bewegung da
her riihrt, dass der Felsenblock mit einer Hohlung in der un-

/ I

teren Flåche auf einer Granitklippe liegt. Aber zur Zeit, da 
die Erzbischofe von Lund auf B o r n h o l m  regierten, glaubte 
man noeh allgemein, dass jeder der drei Steine in A l m i n d i n 
g e n  (der vierte scheint noeh nicht entdeckt gewesen zu sein)
I

auf einem grossen Diamanten ruhte. Da nun einstmals ein 
Erzbischof nach dem Lande B o r n h o l m  kam und durch seine 
Milde und Zugånglichkeit, so wie durch erhebliche Vertheilung 
von Privilegien sich Aller Herzen erwarb, so solite ihm eine 
besondere Auszeichnung zu Theil werden, und die B o r n h o l 
m e r  beschlossen, der Eminenz einen der bornholmer grossen 
Diamanten zu opfcrn. Der Bischof selbst 'geruhte, nach A l 
m i n d i n g e n  zu kommen, um der Abwålzung eines der Dia- 
mantendeckel beizuwohnen. Mit grosser Miihe ward denn auch 
der Stein fortgewålzt, aber — man fand natiirlich keinen Dia
manten. Als derselbe Versuch bei dem zweiten Stein zu dem- 
selben Resultate kam, soli der Erzbischof seine Freunde, die 
sich eben anschickten, in edler Beharrlichkeit auch den dritten 
R o c k e s t e e n  zu zerstoren, dringend gebeten haben, ihn in 

Ruhe und zu kunftiger Bewunderung iibrig zu lassen, da er 
den W illen fur die That nahme und ausserdem liberzeugt sei, 
dass unter dem Steine so wenig wie unter den anderen ein Diamant

0  i

liege. So ist der dritte erhalten, aber auch an ihm ist irn 
Laufe der Zeit so viel geruckt worden, dass es jetzt der obigen 
Bewegung bedarf, um ihn zu ruhren, wåhrend er noeh vor 
20 Jahren von einem Kinde mit flacher Hånd in eine B ew e
gung versetzt werden konnte, dass die Enden einen Fuss auf 
und nieder gingen.

Unweit vom R o c k e s t e e n  mitten im W alde besuchen wir 
noeh das Gestade eines kleinen See’s , der dicht von Birken 
und anderen Baumen uuischlossen und von einer Seite mit 
hohem Schilfe bewachsen, auf der Hobe des Berges liegt und 
jetzt in der sanften Abendbeleuchtung einen ungemein lieblichen



Eindruck hervorbrachte. W enn einer der Leser dieses Buchs 
A l m i n d i n g e n  besucht und bei diesem See verweilt, so wird 
er an seiner ostlichen Seite an einer grossen Birke (die wir 
freundlicher Schonung empfohlen haben wollen) die Buchstaben 
Q. R. L. J. M. M. 1855 finden. Sie sind als die Anfangs- 
Buchstaben der Namen derjenigen, die dies'en Abend hier ge-
* S

nossen, von einem der Anwesenden zierlich eingegraben — 
mogen sie Alle noch' des Lebens sich freuen, wenn die Namen 
långst verwachsen sind! — W ir gehen denselben W eg in sfid- 
licher Richtung nun zuriick, beschauen, nachdem wir ein Thal 
passirt und wieder eine kleine Hohe erstiegen, noch die Rui
nen von L i l l e  B o r g  (kleine Burg). Sie ist iibrigens ihrer 
Zeit, nach dem Umfange der Ringmauern zu schliessen, nicht 
eben klein gewesen. Von ihrer Erbauung und Zerstorung weiss 
man eben so w enig, wie bei G a m l e - B o r g .  L i l l e  B o r g  
war fruher von einem sehr tiefen und breiten Graben umgeben, 
in dem jetzt das schonste Gras wåchst. Zwischen den beiden 
Burgeri liegt B o r r e - S o e  (Burgsee). Auch hier soli fruher ein 
grosses Schloss gestanden, aber sehr gottlose Bewohner gehabt 
haben. Ein frommer Priester — erzahlt die Sage — wollte 
ihre Seelen retten und kam eines Tages, da er von neuen und 
grossen Unthaten gehort, die Bibel in der Hånd nach dem 
Schlosse, um Busse und Umkehr zu predigen. Aber man-

l i

spottete nicht allein des Priesters, sondern beschimpfte auch 
das W ort Gottes in des Priesters Hånd. Da bat der Letztere 
um ein Zeichen fiber die Ruchlosen und siehe da, die Burg 
versank plotzlich in einen tiefen See,  der Priester aber, die 
Bibel in der Hånd, wurde von seinen W ellen an das Land 
getrageri und konnte das Zeichen erzåhlen. In der Nahe des 
B o r r e - S o e s  soli es nach vieler Bornholmer Glauben auch jetzt 
noch bei nåchtlicher W eile nicht geheuer sein. Aber eine an- 
dere alte Tradition, dass der See g r u n d l o s  sei*), ist långst

*) Was lange auch von sehr gelehi'ten Lenten geglaubt ist, wie 
von Cl aus  Ma g nus  in seinem Buclie de gentibus septentrionalibus.



/

beseitigt, denn B o r r e - S o e  ist an einigen Stellen vertrocknet ' 
und hat uberall nur eine sehr geringe Tiefe. Mit der Abnahme 

des W assers ist indess auch sein fruherer Fischreichthum ver* 
schwunden und mit ihm die Zånkereien um die dortige Fisch- 
gereehtigkeit, die friiher nicht selten gewesen zu sein scheinen.

• Der Ertrag, den A l m i n d i n g e n  an Brenn- und Nutzholz 

gewåhrt, ist eben nicht bedeutend, wird es aber sicher werden,
i

wenn die Regierung mit Ernst und Eifer dafur sorgt, dass die 

zur Anlage von Schonungen bezeichneten S trecken bald be- 
pflanzt werden. Der Preis des Holzes ist auf Bornholm wie 
in Danemark iiberhaupt sehr betråchtlich, und man zahlte z. B. 
in diesem Jahre fur die Klafter Biichenholz 18 Reichsthaler. 
Ausser derH eide wird auch S e e t a n g  (Seegras) hier und dort 
zum Brennen benutzt, nachdem es gehorig getrocknet ist. Der 
Rauch dieser Feuerung soli in ziemlich grosser Entfernung die 

Insekten aus dem Garten vertreiben. Die A s c h  e'des  Seetangs 
dient iibrigens auch den Topfern zur Gewinnung einer guten 

Glasur, u n d O e r s t a d t  hatte bei seinem Aufentkalte auf B o r n 
h o l m  auch Fischern gelehrt, durch ein einfaches Verfahren 

G l a u b e r s a l z  aus derselben zu gewinnen. Ob Letzteres noch
i

heute geschieht, håbe ich nicht ermitteln konnen. Ueber den 
Gewinn von S t e i n -  und B r a u n k o h l e n  zum Brennmaterial 
werden wir weiter unten Genaueres erfahren. Denn jetzt sind 
wir von den erwahnten Wanderungen durch A l m i n d i n g e n

l
zu unsern Damen zuriickgekehrt, um mit ihnen noch einen 
letzten Spaziergang nach einem waldigen Abhang gegeniiber 
den Torvemoosen zu machen, und uns an den Neckereien ei- 
nes Echo’s zu erfreuen. Der Abend war mild und still — ei
ner jener wenigen Abende auf den dånischen Inseln, an denen 
sich kein Blatt riihrt.

Das Klima und die W itterungs-Verhaltnisse B o r n h o l m s  
weichen iiberhaupt nur wenig von denen der anderen dånischen 
Ostsee-Inseln ab, so zwar, dass in B o r n h o l m  selbst in so 
fern eine Verschiedenheit stattfindet, als die W estkiiste eine



acht bis zehn Tage spålere Frublings-Vegetation hat als die 
O stkiiste, weil der Bergzug in der Mitte — H o i e l y n g  — 
den kalten Nordwestwinden betråchtlichen Abbruch thut. W ir 
wollen daher iiber das Klima in D a n e m a r k  uberhaupt 
einige W orte sagen und das um so lieber, je  weitverbreiteter 
die irrigsten Ansichten iiber dasselbe sind. Nicht allein bei 
den wegen ihrer geographisehen Mangel so bekannten Fran- 
zosen, sondern auch bei uns herrscht ja vielfach die Meinung, 
dass es in D a n e m a r k  nordische W inter und fast gar keine 
Sommer gebe, dass man es daher vor Kålte und ihren Folgen 
kaum aushalten konne. Die W ahrheit aber ist, dass das Klima 
hier milder ist, als in den meisten, Gegenden D e u t s c h l a n d s
— dass man in D a n e m a r k  noch ziemlieh frisches Grim in%

den W åldern und bluhende Blumen, selbst Rosen in den Går- 
ten hat, werin von beiden bei uns langt nicht mehr die Rede 
ist — dass dagegen scharfe Ostwinde fiir brustschwache Per
sonen den Aufenthalt hier gefåhrlicher machen, obschon in

%
D a n e m a r k  nicht mehr Personen als bei uns an Brust- und 
Lungenleiden sterben, und dass der dicke feuchte Seenebel in 
den triiben Wintertagen fiir viele fremde Naturen einen viel

I

verstimmenderen Einfluss ubt, als ihnen der frische klare W in
ter in D e u t s c h l a n d  nachtheilig ist. Ein eigentliches Friih- 
jahr giebt es hier allerdings nicht. Die Vegetation kommt wie 
mit einem Zauberschlage, aber man hat einen nicht zu heissen 
Sommer und in der Regel einen schonen, langen Herbst. In 
allen Jahreszeiten tritt håufig bei dem Umspringen des Windes 
ein empfindlicher Temperaturwechsel ein; ich selbst håbe schon 
an einem Tage einen Temperaturwechsel von 15 Grad Reau
mur und an zwei einander folgenden von 19 Grad erlebt. Die 
hochste hier beobachtete Warme war 27 Grad (Juli 1834), 
die grosste Kålte 18 Grad (1789). I in kåltesten Monat Januar 
betrågt die Durchschnittskålte nur 8 Grad. Die Mitteltempe- 
ratur des W inters ist nur in wenigen Jahren iiber 3 Grad Kålte 
gewesen. Die w es t i ic h  en  W inde verhalten sich nacli vieljåh-
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rigen Beobachtungen zu den ostlichen Avie 18:10. Die Be- 
schaffenheit des W etters hangt wesentlich von dem W inde ab, 
ilenn ganz ruhig ist es nur sehr selten , und daher richtet sich
auf den dånischen Inseln die Strenge oder Milde des W inters

•  •

danach, ob die ostlichen W inde oder die westlichen besonders 
vorherrschcnd sind. Einer der strengsten W inter war der ver
gangene (1855). Ueber 6 W oehen konnte man von D a n e 
m a r k  nach Scl iAveden zu Fusse gehen, und die Sehmuggler 
machten viber den Sunvl mit ihren Hånd- und Pfervleschlitten 

die besten Geschåfte. W as nun die AbAveichungen auf B o r n 
h o l m  betrifift, so ist gerade im vorigen Jahre (1855) der merk- 
liehe Fall cingetreten, dass daselbst, vom 8. Mai bis 9. Juni, 
\vo auf S e  e l a n d  und F i i h n e n  der Regen zum grossen Scha- 
den des Getreides nicht aufhoi’en Avollte, auf B o r n h o l m  kein 
Tropfen Regen fiel. Nach dem einzigen sehr ordentlich ge- 

fiihrten W etterjournal, das fiber dieses Land vorliegt und mit 
vlem Jahre 1800 beginnt, ergab sich z. B. fur 1808 folgendes 
Resultat: 141 Tage Avar es mehf otier Aveniger neblich und
dicke Luft; 182 Tage Avehtc es aus Siid- und Nordvvest, ob- 
schon es seit 1800 in diesem Jahre die meisten Ostwinde gc- 

geben hatte. O e r s t e d t  und E s m a r c h  setzen als die durch- 
schnittlichc Grundwarme des. Landes 6% Gratl Reaumur. In 
strengen W intern, zu denen auch der vorige gehort, Avird der 
Uebergang nach S c h o n e n  auf dem Eise moglich. Solche 
Winter sind indess fur B o r n h o l m  nicht die unglficklichsten, 
es giebt andere, in denen die Insel 2 und 3 Monate lang von 
der iibrigen W elt ganz abgesperrt ist, und avo es vom De- 
zember bis Marz • nur einmal einc Post und nur einmal Zei- 
tungen giebt und — die Leute leben doch, und noch dazu in 
soleher Zeit sehr vergniigt und gesellig.



Es war schon vollig Nacht geworden, als wir den Ruck-
* I

weg von A l m i n d i n g e n  åntraten, und als wir, erst aus den
stockfinstern Waldungen heraus, die lose Steinmauer hinter uns

♦ • *

hatten, mit der das ganze grosse A l m i n d i n g e n  umgeben ist, 
ging es in sclmellstem Tempo vorwårts und nach kaum andert- 
halb Stunden roilten die W agen und hiipften wir — die sanf- 
ten Pflasterstosse sanft ertragend — in die Strassen R o n n e ’s 
herein. Die ganze Gesellschaft blieb aber noch lange bei mei- 
nem freundlichen W irth und einem „kleinen Giase Grog”, 
Punsch und W ein zusammen. Hatten wir unterwegs von Pflan-

______ i

zen und Thieren gesprochen, so lenkte sich nun natiirlich das 
Gespråch ■ auf die Menschen, ihre Natur und Gewohnheiten, 
ihre Beziehungen unter sich und nach aussen. • Vielleicht ist 
es dem Leser erwiinscht, dass ich gleich hier auf dieses Thema 

nåher eingehe und das vervollståndige und zusammenfasse, was 
ér in diesem Buche schon mittelbar und unmittelbar iiber den 
Bornholmer erfahren hat. Das S t e i n r e i c h  soli dann die ihm 
gebiihrende Ehre erfahren, wenn wir am letzten Tage mit ein- 

* ander die Granitbriiche, Kohlenwerke und Ziegeleien besuchen. 
B o r n h o l m  hat, uin das'genaue Resultat der letzten Zåh- 

lung (1855) anzugeben, 2 8 , 9 4 9  E i n w o h n e r ,  von denen 10,087 
in den kleinen Stådten, 18,862 zerstreut auf dem Lande leben. 
Es hat sicherlich Zeiten gegeben, in denen diese Bevolkerung 
viel grdsser war, und wenn man das, was B o r n h o l m  heute 
producirt, mit dem vergleicht, was es produciren konnte, so

m

wird man nicht in der Behauptung irren, dass das Land auch 
sechzig und siebzig tausend Einwohner mit Leichtigkeit zu 
ernåhren vermochte. Eine sehr ungluckliche Periode fur die 
Vermehrung der Einwohner scheint die zweite Hålfte des 
vorigen Jahrhunderts gewesen zu sein. Nach T h a a r u p  be- 
trug die Einwohnerzahl 1753 17,097 und 33 Jahre spater 
(1787) 17,682, was er erklårt, dass damals viele Manner aus- 
gewandert seien, und viele Mådehen in C op  en h a g e n  Dienste 
genommen hatten. Der Zustand des Landbaues war ein klåg-

■ iis
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licher. Im Jahre 1801 zåhlte man 19,013, im Jahre 1834: 24,238 

Einwohner, was eine Vermehrung von 5,225 Seelen in 33 Jaliren
ergiebt, wåhrend seit 1834 bis jetzt, also in nur 22 Jahren die 

Zahl der Einwohner um 4,711 zugenornmen hat.*)
Ihrer åusseren Gestalt und Constitution nach wird unter 

den B o r n h o l m e r n  des Nordens und Sildens der Insel von 
S k o v g a a r d  eine Verschiedenheit bemerkt, und sowohl durch 
andere Schriftsteller als die miindlichen Mittheilungen der 
B o r n h o l m e r  beståtigt, obschon mir selbst der Unterschied bei 
dem flfichtigen Aufenthalt nicht sonderlich aufgefallen war. Die 
Nordlander sind hienach fast alle ziemlich gross — 5' 7" bis 

5' 10" — stark gebaut, mit breiten Schultern und breitem
Gesicht. Fast alle haben blaue Augen, braunes, gelbes oder

/

rothes Haar. Sie sprechen wenig, langsam, mit einer rauhen 
tiefen Stimme. Hingegen sind die Siidlånder kleiner, haben 
selten fiber 6", sind leicht gebaut, rasch und behende, sind 
mager, haben ein kleineres Gesicht, kleine braune Augen, zu- 
weilen rabenschwarzes Haar, sprechen viel und rasch und sol
len den Finnen und Slaven åhnlich sein, wahrend die Nord
lander mit den Schwedischen „ G o t h e r n e  und D a l e k a r l e n e ” 
verglichen werden. Obschon in dem Laufe der Zeit Verhei-

*) Aus der folgenden Zusammenstellung ergiebt sich das Ver- 
håltniss der Bevdlkerung B o r n h o l m s  zu den anderen dånischen 
Landestheilen:

Im Jahre 1855 lebten auf Se el and und den ldeinen benachbarten 
Inseln (134 □Meilen 543,757 Einw.) auf der □Meile . . 4058 

auf Bor nho l m (10% □Meilen 28,949 Einw.) . . . .  2714 
auf Fuhnen (60:* □Meilen 196,811 Einw.) . . . . : 3262 
auf L o l l a n d - F a i s t e r  (30% □Meilen 84,096 Einw.) 2772
in Ji i t land (460% □Meilen 646,237 E in w .) ............  1402
in S c h l e s v i g  (167 □Meilen 395,795 Einw.) . . . .  2370
in H ol s tein (155 □Meilen 523,528 E in w .) ............  3378
in Lau nbor g (19 GMeilen 49,475 E i n w ) ...............  2608.

Durchschnittlich kommen in diesen Haupttheilen der Monarchie 
2381 Einwohner auf eine Quadratineile, welche Zahl auf B o r n 
holm also nicht eben sehr iibertroffen wird.
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rathungen, Umzuge nach Hofverkåufen oder Hoftauschen dieser 

Verschiedenheit einigen Eintrag gethan haben, so ist sie doch 
nicht vej’scliwunden und setzt Jedennann in Stand, einem 
B o r n h o l m e r  gegeniiber mit ziemlicher Siclierheit zu sagen, 
ob er ein Nord- oder Siidlånder ist. Jedenlalls sind alle B o r n -  
h o l m e  r ein starker, kraftiger Menschenschlag, von xnunterer 
Complexion, der wenig von Krankheiten geplagt wird und 

nichts von anderer Medicin wissen w ill, als die der liebe Gott 
auf seinen eigenen Feldern wachsen lasst. Freilich, doch noch 
von anderer Medicin, aber hiervon werden wir unter dem 

Kapitel „Aberglauben” spreclien. Ein hundertjåhriges Alter und 
dariiber gehort allerdings auch auf B o r n h o l m  zu den Selten- 
heiten, aber siebzig-, achtzig-, neunzigjåhrige Manner in voller 
Kraft und Gesundheit sind eben nicht selten. Ein, namentlich 
friiher selir verbreitetes Leiden auf B o r n h o l m ,  ist die K r a t z e
(Skab), die von dem allzustarken Genuss- der fetten Heringe

*

herriihren soli. Das kalte Fieber, das er zuweilen Stovmoern 
(Stiefmutter) nennt, kurirt der B o r n h o l m e r  mit einem tiich- 
tigen Schuss • Jagdpulver, gegen die Kolik gebimicht er einen 
Esslbftel gestossencn Pfeffer in einem halben Giase Branntwein. 
Eine eigenthiindiclie Krånkheitserscheinung soli der Tossebid, 
auch Tudsebid (Krotenbiss) genannt, nemlich die Aeusserung 
,cines Giftes unter den Fingern sein , daS'Oft sehr gefahrliche 
und hartnåckige Eiterungen hervorbringt. Uebrigens hat B o r n 
h o l m ,  das fruher zuweilen sehr daran Mangel gelitten, jetzt

«

sehr tiichtige Aerzte — oh mit ihrer Zunahme der Gesund- 
heitszustand sich wirklich und wesentlich verbessert hat, ist 
eine anderé Frage. Kraftige Manner und Frauen håbe ich 
viele, aber schone von den ersteren wenig, von den letzteren 
gar keine bemerkt, was indess mehr an einem besonderen 
Ungluck und nicht an dem absoluten Mangel von Schonheiten 
liegen mag. Dagegen ist der Teint angenehm und bei den 
Bornholmerinnen sehr selten jene Kupferrothe des Gesichts 
zu finden, welehe der Schonheit so vieler nordischen Frauen



nicht geringen Eintrag tliut. — "Dass die B o r n h o l m e r  sehr * 
gelehrig und . geschickt sind, haben wir schon fruher aus ein- 
zelnen Andeutungen gesehen. Auch erstreckt sich diese Anlage 
nicht bios auf mechanische Fertigkeiten, unter denen wir noch 
Holzschnitzereien und die Fertigung von Schlitten und Boten 

hervorheben wollen. Trotz eines, im Verhaltniss zu dem 
Preussischen, iiusserst mangelhaften Schulunterrichtes, kann 
jeder B o r n h o l m e r  lesen , und die meisten kunnen viel inehr 
als ihren Namen schreiben. Das gelesenste Buch bei dem 
Bornholmer Bauer ist die B ibel, die sich in einem Exemplar 
auf jedem Hole findet, — sonst, werden Blicher nur wenig und

V

fast nur in den Stiidtchen gekauft. Die Zeitungen halien natur* 
lieh auch langst ihren W eg dahin gefunden, ja B o r n h o l m  
hat selbst ein eigenes Blåttchen erhalten, welches in lakoniseher 
Kiirze die wichtigsten W eltbegebenheiten ein Mal in der W oche 
erzåhlt, und ausserdem als Anzeiger fur Beliorden und Private 
dient. lvenntniss des geltenden Rechtes und Herkommens hat 
fast jeder Bauer, und viele sollen ilire Sachen vor dem Gerichte 
oder den Schiedsgerichten so gut vertreten, wie es der ge- 
wandteste Advokat nur vermbchte. ' Der B o r n h o l m e r —  das 
viele Essen und Trinken ausgenommen — wird auch als liaus* 
hålterisch geriihmt, und viele der jungen Seeleute, die auf 
fremden Schiffen sich verheuern, bringen oft einen recht an- 
sehnlichen Sparpfennig mit, vvenn sie nach langjiihrigen See- 
reisen in allen Gewåssern der Welt. im Alter heimkehren, um 
„was Gut’s in Ridie zu geniessen.” Diese Reiselustigen und 
der Aufenthalt Schiffbriichiger auf der Insel, fiihren es auch 

mit sich, dass man unter den Kiistenbewohnern nicht wenige 
trifft., die gebrochen Englisch, zuweilen auch Franzosisch, 
Spanisch und Portugiesiscli sprechen, Deutsch verhaltnissmåssig 
seltener. Einen vvesentlichen Vorzug hat B o r n h o l m  vor an- 
deren diinischen Provinzen in der-dort, wie schon friiher er- 
walmt, herrschenden grbsseren Freiheit des Erwerbes. Denn, 
vvenn jeder Bauer und Burger ein freier Mann und Eigenthiimer



is t , so bleiben fur die Nicht-Besitzenden viele Gelegenheiten,
sicb Geld zu verdienen , und von einem Proletariat und von
Pauperismus ist nicht die Rede. Unter den 24,238 Bewohnern
im Jahre 1834 gab es nur 532, welche offentliche oder private
Unterstiitzungen genossen, und ihre Zahl soli jetzt das Ver-

\

håltniss der gesteigerten Bevolkerung nicht iibertroffen haben. 
Armenhåuser und Hospitale sind mehre durcli Legate begrun
det und werden von deren Zinsen und einem Zuschuss der 
betreffenden Communen erhalten. Unter jenen Begriindern 
miissen wir aucli hier mit Ehren einer Frau gedenken, der 
Etatsråthin M a r i e  K o f o d ,  geb. B o l i n ,  die erst 1838 gestorben 
'ist, aber bei ihren Lebzeiten im Jahre 1812 ihrem Geburts- 
lande'50,000 (sclireibe fiinfzig Tausend) Reichsthaler schenkte 

zur Begriindung von vier Armen- und Arbeitshåusern und vier 
Schulen, ausser reichen Gaben, die sie noch einzelnen, Ge- 

• meinden zuwendete. In R o n n e  und A a k i r k e b y  giebt es 
Hospitale, deren Ursprung auf die altesten Zeiten, wahrschein- 
lich die Zeit des erzbischoflichen Regiments, sicli zuriickfuhren 
lasst. Die Communen sorgen fiir ihre Armen in lobliclier W eise  
und lassen der Privatwohlthåtigkeit wenig zu thun iibrig. A b er, 
wie wenig es sei, die bornholmer Wohlthatigkeit hat vielleicht 
den grossen Vorzug, in einem christlicheren Sinne geubt zu 

werden' als eine, in Summe und Zahl viel grossere, heute an 
so vielen andern Orten beinerkbar ist. Suchen die christlichen 
Feodalen „den Andrang' an das Armenwesen” durcli die Be- 
schrankung der Ehen zu liemmen, predigen sie die Organisation 
der Besitzenden zum Kampfe gegen die Besitzlosen, so hat 
docli auch der Wohlthåtigkeitssinn und seine Bewåhrung bei . 
vielen Anderen eine Richtung genommen, welche niclits weniger 
als christlich ist, weder nach ihrer Quelle noch nach ihrer Aeus- 
serung. Die christliche Wohlthatigkeit kommt aus der Liebe 
und n u r  aus der Liebe — sie hat nichts zu schaffen mit der 
Klugheit und Eitelkeit, sie lasst nicht einmal die rechte Hånd



wissen, was die linke thut — vvie viel weniger låsst sie durch 
die Zeitungeri ausschreien, was sie gethan hat. Die W ohl- 
thåtigkeit, die Gott gefållt, giebt gern und freudig nicht vom 
Ueberflusse, sondern von der Armuth, sie giebt und wåre es 
nur ein Scherllein, mit Opfer und Entbehrung. Dahingegen 
lesen wir nur von grossen Summen die dieser und jener zu 
diesém und jenem Zwecke gegeben — aber keinem sind sie viel- 
leicht so scliwer gew orden, als der Thaler und Groschen, den 

ein armer Hausvater oder eine W ittwe gab! Die „angeseliene” 
Stellung, der kaufmånnische und gesellschaftliche Credit, die 
Aussicht auf einen Orden oder die Zugehorigkeit zu einem 
„christlichen” Orden, das sind leider oft genug die eigent.lichen 
Regulatoren der Gabe, die aber hiermit auch ihren Lohn da
hin hat — nicht selten mag es auch das mehr oder weniger 
unklare Bewusstsein sein, dass man bei allem Luxus oder bei 
der Christlichkeit im Munde und der geheimen Furcht vor'dem  
Proletariat im Herzen, fiir die Armen etwas thun mt i s s e .  — 
Es sind sicher nicht wenige meiner Leser, denen dieses offent- 
liche Schautragen der W olilthatigkeit langst ein Greuel gewesen, 
mogen sie dazu thun, dass es aufhore. W ir wollen dabei nicht' 
leugnen, dass mit den Summen, die mit der Speculation auf 
die menschliche Eitelkeit in ihren verschiedenen Formen erzielt 
werden, viel Gutes geschieht, da aber gerade in der letzten 
Zeit bei uns es so beliebt ist, allen diesen Dingen einen ehrist- 
lichen Mantel umzuhången — wonach es ja eine ganz erstaun- 
lich grosse Menge wahrer Christen heute geben mtisste — so

t

haben wir nur diesen Mantel ein wenig Riften wollen. Andere • 
tåuschen, ist leicht, sich selbst tåuschen noch leichter, aber 
auch gefåhrlicher, Gott tåuschen kann Niemand — es zu 
versuchen, ist das allergefåhrlichste. So mogen wir denn recht 
ernstlich sehen, ob wir uns nicht tåuschen und Gott nicht zu 
tåuschen versuchen mit den W erken der W olilthåtigkeit und 
Barmherzigkeit. Gestehen wir uns lieber, dass wir bei unse



ren Gaben gutm iitliig, eitel, klug, hoffårtig, bequem ") oder 
selbstsiiclitig sind, aber bilden wir niclit uns und Anderen ein,

s

dass wir dainit etwas fur unsere cwige Seligkeit thun kbnnten 
oder gethan hatten. Docli wir kommen zu unseren B o r n 
h o l m e r n  zuriick. Sie sind reinlich an ihrem Korper, die 
Manner auch nett in ihren Jacken und Rocken; iiber die 
Tracht der Frauen geben die Abbildungen Stoff zum Urtheile. 
Alle tragen Hauben und haben niclit selten bis t.ief auf die 
Stim ein Tuch, das sie Korsklaede (Kreuztuch) heissen. Die

I  ^

Stellung der Frauen s c h e i n t  sehr untergeordnet. Sie sind 
die ersten Dienerinnen der Miinnér, aber fleissig und hauslich 
~  was man ebenso von den anderen dånischen Frauen in den 
unteren Klassen sagen kann, denn in den wohlhabenderen 
Biirgerklassen sind, natiirlich mit ehrenvollen Ausnahmen, die 

Frauen ebenso wenig gebildet wie sehr wenig fleissig, aber 
sehr genusssuclitig und bequem. Die Zahl unehelicher Kinder 
ist zwar nach unserer Ueberzeugung ein sehr unvollkommener 
Maasstab der Sittlichkeit in den verschiedenen Låndern und 
G egend en — die grbssten Unsittlichkeiten erzeugen ja  keine 
Kinder, und die unsittlichsten Frauenzimmer gebåhren nurselten. 
Aber da man einmal diesen Maasstab gewohnlich nimmt, und 
da er gerade liier eine wahrere Bedeutung haben mag, so wol- 
len wir anfiihren, dass die unehelichen Kinder auf B o r n l i o l m  
durchschnittlich nur 4 pCt. der geborenen sind. In Co p e n 
h a g e n  gebiert 1 unter 20 unverheiratheten Frauenzimmern 
jahrlich ein uneheliches Kind, durchschnittlich im ganzen Ivonig- 
reich 1 von 26. In C o p e n h a g e n  verhalten sich die unehe
lichen Geburten zu den ehelichen wie 1 : 2 , 8 ,  auf dem Lande 
wie 1: 9 , 3 ,  im ganzen Konigreich wie 1 : 7 , 7 ,  im Herzogthume *)

*) Wie man in Be r l i n  zu Neujahr statt der Karten an die 
Gunner und Freunde Almosen giebt, die mit dem Namen derer in 
die Zeitungen gesetzt werden — weltlich genommen eine selir prak- 
tische Einrichtung.
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H o l s t e i n  w ie 1 :13 ,0 . Man sieht, w ie gunstig hiegegen  
B o r n h o l m  sich verhålt, wo nur 1 uneheliches auf 25 eheliche 
Kinder kommt. Merkwiirdig, dass auf F i i h n e n ,  wo es die 
verhåltnissmåssig wenigsten Selbst - Eigenthiimer giebt — wåh- 
rend auf B o r n h o l m  alle Besitzer Selbst-Eigenthiim er sind — 
dieses Verhaltniss am ungiinstigsten ist, denn dort kommt auf- 
■jedes fiinfte Kind ein uneheliches. Also scheint doch die Sitt- 
lichkeit mit der Vermehrung selbstståndigen Besitzes auch hier 
nieht ab- sondern z u z u n é h m e n . — Die B o r n h o l m e r  pflegen 
friihzeitig zu heirathen. Die altesten Sohne werden ja noch zu 
des Vaters Lebzeiten so bald als moglich versorgt, die jungsten 
heirathen im Besitze oder in Erwartung des H ofes, auf dem 
zuweilen noch bei der Eltern Leben die neue Familie Platz 
findet. Dass bei diesen Heirathen die verståndige Ueberlegung 

— das Arrangement in Bezug auf die „ H o fe” — rnehr als 
die herzliche und ausschliessliche Zuneigung bestimmend wirkt, 
hindert nicht, dass die Ehen nach ihrer Art grosstentheils sehr 
gliicklich sindA6) Ehescheidungen aber gehoren zu den aller- 
grossesten Seltenheiten. Leider hatte gerade vor einigen Jahren 
nach langem Zwischenraume wieder einmal ein Prediger dieses 
bose Beispiel gegeben, aber gleich nachher die Insel verlassen.

Das Verfahren bei einer E h e s c h e i d u n g  auf B o r n 
h o l m  ist dasselbe wie in dem ganzen Konigreiche D a n e 
mark .  Gerade im Gegensatze zu den Bestrebungen, die bei 

• uns in dieser Beziehung hervorgetreten sind, ist es zu beachtens- 
werth, als dass wir nicht nåher darauf eingehen soilten. W ollen  

z w e i. Eheleute sich scheiden lassen, oder beantragt eines von 
ihnen die Scheidung, so melden sie es auf dem Amte an. Es 
wird zunachst ein Siihnungs - Termin bei dem Geistlichen an- 
gesetzt, auf dem beide Theile sich einfinden mussen. Bleibt 
die Siihne ohne Einfluss auf den W illen zur Scheidung, so 
mussen die Eheleute d r e j  J a h r e  warten. Nach Åblauf dieser 
Zeit gehen sie noch einmal zum Geistlichen, und wenn die 
wieder versuchte Siihne ohne Erfolg bleibt, so werden sie so-

13
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fort auf d ie, dem Amtmann iiberbrachte Erklårung des Geist- 
lichen,' dass er nach dem vorgeschriebenen Zeitraume die 
Siihne vergeblich versucht, durch einen in blanco vorråthigen 
Koniglichen Spruch, den der Amtmann, resp. Oberprasident, 
ausfertigt, geschieden. Die Ordnung der åusserlichen Verbålt- 
nisse u. s. w. erfolgt durch den Richter, wobei als Regel gilt, 
dass *der geschiedene Ehegatte von dem anderen jedesmal die 
H å l f t e  d e s  V e r m u g e n s  erhalt, es sei denn, dass er des 
Ehebruchs nicht bios angeschuldigt und dringend verdachtigt, 
sondern iiberwiesen wurde. Somit hat, und wie uns dunkt mit 
einem sehr glucklichen Erfolge, in D a n e m a r k  die biirgerliche
Gesetzgebung ihre Pflicht gegen die Ehe erfiillt. Es ist gegen

 ̂ \

die leichtsinnige Trennung von Ehen durch den Zvvischenrauin 
von drei Jahren gesorgt, und die Zukunft der Betheiligten wird 
nach Scheidung der Ehe so viel wie moglicli sicher gestellt.. 
Der biirgerliche Richter soli aber hier nicht, w ie es anderwårts 
erstrebt wird, iiber den Inhalt. und Bestand einer Gemeinschaft 
richten — die, christlich genommen, nur geringen W erth mehr 
hat, wenn sie eine wirkliche Gemeinschaft in Liebe und Glau- 
ben zu sein aufhorte. 'E r  ist nicht berufen, wie es unsere 
Polizei - Christen fordern, „die W irkungen gewisser Frevel auf 
die Ehe zu erm essen,” und halb ein weltlicher Beamter des 
K onigs, halb ein Priifer der Gewissen und ein Diener der 
Kirche zu sein. W enn wir gegen solche Forderungen, wie sie 
eben nur aus einer Verm engung weltlicher und gottlicher Dinge 
hervorzugehen scheinen, uns immer erklårt haben und weiter 
erklåren w erden, wenn wir sie nicht als ein Mittel zur Mehrung 
des Reiches Gottes und der Heiligkeit der Ehen betrachten 
konneri, sondern von ihrer Erfiillung nichts weniger ffirchten, 
als dass Unsittlichkeit und Heuchelei zunehme, so wollen wir 
freilich andererseits die Freiheit der Kirche und das Verbalt- 
niss ihrer Diener zur Ehe und Ehescheidung in keiner W eise  
beschrånkt haben., Es ersheint als ein ungerechtfertigtes und 
gef ahrliches Einmischen, wenn der Staat in solehen Beziehungen

«



als Regulator oder geistlicher Oberhirt auftreten will. Fur unsere 
Auffassung wiirden sich daher ebenso Behorden eines Unrechtes 
gegen die Kirchen und die Gewissen ihrer Glåubigen schuldig 

machen, wie insonderheit freisinnige Månner sich gegen die Frei- 
heit versiindigen, wenn sie es rechtfertigen w ollen, dass z. B. 
einem Prediger, der nach seinexn Gewissen die Trauung eines 
Geschiedenen verw eigert, befohlen w erde, dass er sie verrichte.

9

Tliut es der Prediger, so gehorcht er den Menschen mehr als 
Gott, und thut er es nicht, so wird er eines Kirchenamtes quitt 
— weil er es gewissenhaft verwaltete! Man lose so bald als mog- 
lieh diese traurige und aucb auf diesem Gebiete mit allen ihren 
Widerspriichen hervortretende Verbindung und Verwirrung von 
Staat und Kirche, von weltlicher und geistlicher Macht. Man 

schrånke die biirgerliche Gesetzgebung auf das Nothwendige und 
Aeusserliche ein, und iiberlasse dann der Kirche oder den Kir
chen und Gemeinen ihr Verhåltniss zu der Ehe selbst zu regeln.
Das wird der W eg sein, auf dem man wirklich und wahrhaft'

/

die Heiligkeit der Ehe erhoht — alle Scheinerhohungen sind 

fur die biirgerliche Gesellschaft ohne Vortheil und helfen sicher-
I
lich nicht zum Himmel.

W ie die E h e s c h e i d u n g ,  so gehort auch der S e l b s t -  
m o r d  auf B o r n h o l m  zu den grbssten Seltenheiten. O ft gehen 
mehre Jahre dahin, ohne dass ein einziger Fall vorkame, und 
man schlagt. die Zahl der Selbstmorder hoch an, wenn man 
sie durchschnittlich auf 2 pCt. der Todten berechnet hat. Der 
Grund des Selbstmordes ist noch selten ein anderer als tiefe 
Melancholie oder.andere Seelenleiden. — Ueber das B r a n n t -  
w e i n t r i n k e n  haben wir schon friiher gesprochen — nach
d e  T h u r a h  war 1756 fast auf jedem H ofe, die. Priesterhofe

__ •

eingerechnet, eine Branntweinspfanne — und es tragt sicher- 
lich dazu bei, die Rauflust zu vermehren, die sich in einzelnen 
Gegenden noch jetzt zeigt und zuweilen Bestrafungen herbei- 
fuhrt. Von den samintlichen Bestrafungen in D a n e m a r k  
wegen Verbrechen, Vergehen und Uebertretungen (Geldbussen

13*
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ausgenommen) kommen 2 pCt. auf B o r n h o l m .  Dariraterbé-, 
finden sich aber nur. ausnahmsweise Kapital-Verbrechen oder 
grossére Diebståhle, wohingegen schwere und leichte Korper- 
verletzungen zahlreicher vorkommen, auch W idersetzlichkeiten
gegen die Obrigkeit, Betrfigereien u. s.- w.' Gegen Diebstahl

(

und Unterschleif scheint es friiher sehr harte Strafen gegeben
zu haben. So theilt Dr. H i i b e r t z  in seiner Urkundensamm-
lung Seite 270 einen Auszug aus einer, in dem Geheimen
Archive zu L i i b e c k  vorgefundenen Urkunde mit, aus dem
hervorgeht, daSs ein Knecht, der Gerste unterschlagen hatte,
statt sie als Steuer nach H a m m e r h u u s  zu schaffen, „ i den
overste G allie” g e h å n g t  wurde, welche Sache in ganz guter
Ordnung befunden ward. ,Eine gewisse Neigung zur W ider-
setzlichkeit gegen die Obrigkeit ist von fast allen Schriftstellern
bem erkt, von Einigen mit der Zahigkeit erklårt und entschul-

•  •

digt worderi, mit welcher der B o r n h o l m e r  wie an seinen
i

' Privilegien, so an alle dem festhålt, worin er einmal in seinem  
Rechte zu seiri glaubt. Andere meinen freilich, diese W ider- 
setzlichkeit sei- noch mehr durch den Umstand zu erklaren, 
dass die Beamten, die hochsten wie die niedrigeren, in friiherer 
Zeit sehr habgierig, bestechlich und herrschstichtig waren, da- 
durch gerechte Unzufriedénheit hervorriefen und andrerseits 
diejenigen, die ihnen den W illen nicht thaten, in C o p e n -  
h a g e n  als Aufwiegler und Demagogen verschrieen haben. 
IOagen uber schlechte Beamten, fiber Erpressungen u. s. w. sind 
mehrfach in der genannten Urkundensammlung zu finden. Aber 
hervorheben wollen wir aus derselben noch ein merkwfirdiges 
Urtheil, welches F r i e d r i c h  der Zweite von D a n e m a r k  — 
wie es scheint, in Liebe zur Gerechtigkeit ohne Ansehn der

\

Person, unserem Grossen F r i e d r i c h  den Zweiten nicht um 
åhnlich — am 12. Juni 1572 gefållt hat. Eine Frau B r i g i t t e ,  
die Frau von R a s m u s  K o l i e r s ,  war von dem Landrichter 
mit zw olf Månnern — also einer Art Geschworenengericht — 
zum Staubbesen verurtheilt worden, weil sie angeblich ver-



leumderische Reden gegen die Obrigkeit geffihrt. Es stellte 
sich indess heraus, dass die arme Frau, die inzwischen leider 
ihre Strafe ausgehalten, unschuldig gelitten hatte. Sie fiihrte 
beim Konige in C o p e n h a g e n  Beschwerde, die Sache wurde 
untersucht. Der Konig pråsidirte selbst der Gerichtssitzung, in 
welcher die Gepeitschte und der Herr Landrichter, ein konig-

I
licher Reitvoigt, F r a n z  H o l s t ,  personlich erschienen, und
da sich in der That die Unschuld der B r i g i t t e  herausstellte,
verkfindeten Se. Majestat das noch jetzt aufbewahrte Urtheil:

%

dass der Landrichter und die zw olf Beisitzer ebenfalls den 
Staubbesen erhalten, der B r i g i t t e  R a s m u s  K o l l e r s  aber 
das frfihere Urtheil und die erlittenen Streiche niemals an Ehren 
und gutem Rufe soilten zu Schaden kommen.

Diese personliche. Theilnahme eines Landesherrn an den 
Sitzungen des hochsten Gerichts seines Reiches mag heute sehr 
wenig passend und sogar unpopular erscheinen. W enn man 
aber an die Spitze der preussischen Erkenntnisse in allen In- 
stanzen „Im  N a m e n  d e s  K o n i g s ” setzt, so liegt hierin fur 
uns auch der Ausdruck des B ew usstseins, dass eigentlich von 
der Konigswfirde die hochste richterliche W urde und eine, 
sich fiber die Ausfibung des Begnadigungsrechtes erstreckende, 
thatige Theilnahme an der Pflege des Rechtes nicht zu trennen 
sei. Da wir ferner zu den Royalisten gehoren, welche in dem 
Konig keinen biossen Begriff, sondern eine lebendige Person- 
lichkeit erblicken, von deren selbststandiger, erleuchteter, fester, 
gesetzlicher und patriotischer Aktion das W ohl unsers Vater- 
landes zu erwarten ist, wie von der gegentheiligen der Verfall 
desselben und des Konigthums selbst zu ffirchten w åre, — so 
wfirde es ffir uns auch heute weder ffir die Konigliche 
Wfirde noch fur das Rechtsbewusstsein oder die Rechts- 
sicherheit irgend etwas Bedenkliches haben, wenn der Konig 
selbst in einer gesetzlich geordneten W eise an der Rechtspflege 
theil nåhme, z. B. bei bestimmten Veranlassungen den Vorsitz 
in dem hochsten Gerichtshofe des Landes fiihrte. Es sind da-



*
bei eben nur Richter vorauszusetzen, auf deren Gewissen die 
Hoffnung Koniglicher Gunst oder die Furcht Koniglicher Un- 
gnade ohne Einfluss ist und ein Monarch, der vor Anderer 
Ueberzeugung eine Achtung hat, wie vor seiner eigenen. 
W ir durfen mit Stolz sagen, dass P r e u s s e n  an Beiden keinen 
Mangel fiirchten darf. Trifft aber diese Voraussetzung nicht 
zu, so werden immer dieselben Nachtheile fur den otfentlichen
Rechtszustand und das Rechtsbewusstsein eintreten konnen,

/

auch wenn der Konig personlich mit der Ausiibung der rich- 
terlichen Gewalt in keiner W eise etwas zu schaffen hat. Man
wird versuchen, durch die Besetzung der Riehterstellen auf die

♦

Gerichte zu wirken, und namentlich fur den hochsten Gerichts- 
hof Manner zu finden, denen nicht ihre ausgezeichnete Rechts- 
gelehrsamkeit, ihre praktische Erfahrung, ihr scharfes und wei- 
ses Urtheil, sondern ihre gute, d. h. zuweilen auch bequeme 
Gesinnung, ihre Gefugigkeit gegen hohere W iinsche einen An- 
spruch auf solche Beforderung und Auszeichnung verleihen. 
Man wird die religiose Richtung und die Parteistellung gar 
leicht auf ein Gebiet verpflånzen, auf dem sie bei sonstiger 
Qualification, bei Reinheit der Sitten und des Charakters am 
wenigsten beriicksichtigt werden sollte, und man wird in dem 
Bewusstsein, eigentlich doch das Gute zu wollen, sich bei sich 
selbst wegen des Gebrauchs von Mitteln entschuldigen, die das 
eigene Gewissen bei unbefangener Priifung verwerflich finden 
miisste. Diese Gefahren sind wirklich nicht beseitigt, wenn 
man fur den Konig von der „ richterlichen Gewalt” Nichts 
iibrig låsst, als dass sie in seinem Namen ausgeiibt wird. Es 
kann im Gegentheil auf diesem wie manchem andern Gebiete 
leicht der Fail eintreten, dass, je  mehr ein Monarch von dem 
Gefiihle seiner Kbniglichen Verpflichtung und seines Konig- 
lichen Berufes durchdrungen ist, er auch in um so hoherem  
Grade seinen Einfluss da mittelbar geltend zu machen ver- 
sucht, wo ihm die unmittelbare Einwirkung gesetzlich ver- 
schlossen ist, und es ist unvermeidlich, dass diese Versuche



um so erfolgreicher vverden, je stårker das Konigthum selbst 
in dem Bewusstsein des Volkes ist.

Man wird gerechterweise diesein Buche wirklich den Vor- 
wurf nicht mach en wollen, dass es in einem servilen Geiste 
geschrieben se i, und man wird daher auch das Bekenntniss 
nicht missverstehen, dass ich noch jetzt die Macht des Konig- 
thums oder des Konigs in P r e u s s e n  fur so stark erachte, dass 
sie von keiner andern Macht, sie sei idealer oder realer Na- 
tur, iibertroffen wird. Diese Thatsache mag von verscbiedenen 
Gesichtspunkten zu einem sehr verschiedenen Urtheile fiihren, 
— wie sie auch das Produkt sehr verschiedener Faktoren ist: 
eines historischen Bewusstseins, der Dankbarkeit, angeborenen 
Anhånglichkeit und aufrichtigen Liebe zum Herrscherhause, des 
wahren Patriotismus, des Gefuhls der Unmoglichkeit und Un- 
beståndigkeit einer Volksregierung, der Furcht vor dem Com- 
munismus und dem Proletariat, des Materialismus, des Pessi- 
mismus, wie des Optimismus u. s. w. Aber die Ueberzeugung 
von der Richtigkeit der Thatsache selbst hat Jeder gewinnén 
mussen, der den Ereignissen der letzten Jahre mit Aufmerk- 
samkeit gefolgt ist. Man darf die Regierung wohl nicht in der 
Tåuschung befangen erachten, dass sie in dem Glauben an 
diese Thatsache auch daran glaube, dass die offentliche Mei- 
nung, oder auch nur die aufrichtigen, uneigenniitzigen und 
opferfåhigsten Patrioten — a l l e s  Das b illigten , was ge- 
schehen ist und geschieht, und dass diese Manner alle oder 
zum grossten Theile ohne ernste Bedenken fur die Zukunft 
waren. Die heutige Minoritåt in dem Landtage ist vielleicht 
jetzt, wenigstens in ihrer abwehrenden Thatigkeit gegen das 
Drangen der „Aeussersten,” viel mehr der Ausdruck dieser Volks- 
meinung und des Volksinstinktes, als wo sie noch Majoritåt 

•war,  und von der Regierung annehmen, dass sie in der heu- 
tigen Majoritåt des Landtages wirklich ihre Kraft oder gar 
eine dauerhafte Stiitze des Konigthums in P r e u s s e n  suche, 
hiesse ihr sicherlich ein grosses Unrecht thun. Die Wahrheit



aber ist, dass das Volk im Ganzen und Grossen seinem Konige 
• folgt, — etwas mehr oder weniger zufrieden, die Einen mehr 

vertrauensvoll, die Anderen mehr zweifelnd, die Einen in Hotf- 
nung, die Anderen nicht ohne Furcht. Von ihm, vom Throne 
uberhaupt, erwartet es die Erfiillung seiner Hoffnungen, die 
Erhaltung, Erneuerung und Mehrung des alten Glanzes des 
preussischen Namens, die besonnene, aber treue und beharrliche 
Verwirklichung. der liberalen Principien, deren Anerkennung 
P r e u s s e n  seinen Aufschwung zu verdanken hat, — das Alles 

vom Throne, wenig, åusserst wenig von der Majoritåt der Land
tage. W er diese Thatsache anerkennt, konnte daher — so wenig 
er uberhaupt mit dem ewigen Ruttein und Måkeln an einer Ver- 
fassung, die durch dasselbe doch nicht besser wird, einver- 
standen sein mag — doch sich iiber alle Beschliisse trosten, 
und ihrer sich freuen, welche die Mehrung und Stårkung der 
K o n i g l i c h e n  Gewalt (nicht die Verstårkung des Einflusses 
oder der Bedeutung eines Standes, Berufes oder gar einer 
Doktrin) im Auge hatten: denn je  starker diese Gewalt ist, je  
leichter wird es ihr werden, das Land einmal von den Gefah- 
ren zu befreien, in die es der Irrthum und *die Selbstsucht der 
„ wahren Conservativen ” so leicht bringen konnen. W ir wer
den, wenn wir das erleben, vielleicht dann Zeuge des merk- 
wurdigen Schauspieles, dass Viele von denjenigen, welche heute 

die Autoritåt so scharf betont und gegen die Opposition in das 
Feid gefiihrt haben, die eifrigsten Gegner dieser Autoritåt, die 
lebhaftesten Verfechter der Verfassung und i h r e r  Freiheiten 
sein werden, wie denn die Anfånge dieser Richtung, die das 
Konigthum in P r e u s s e n  wesentlich zu einem Vasallen der 
Ritter und ihrer geistlichen und weltlichen Knappen machen 
mochte, schon jetzt klar und deutlich zu Tage liegen. Hat 
doch der eigentliche Fiihrer dieser Partei bereits jetzt die 
Autoritåt des Konigs von derjenigen der „kleinen Herren” in 
ein abhångiges Verhåltniss zu bringen gesucht. „D er Konig 

die o b e r s t  e’ Autoritåt, sagt er, das ist Monarchie, — der



Konig die e i n z i g e  Autoritat das ist Despotism us.” W ir wol- 
len nun ganz unbervihrt lassen, dass hiermit die grossten  
preussischen. Fursten zu Despoten gestempelt werden, denn 
wir haben iiber sie aus demselben Munde ja viel Schlimmeres 
gehort. W ir wollen auch nicht nåher dabei verweilen, dass, 
so weit jetzt die preussische Geschichte geht, das Ansehen und 
die Kraft P r e u s s e n s  und das Ansehen und der Einfluss der 
„ kleinen Herren”, immer in einem umgekehrten Verhåltnisse 
gestanden haben und wahrscheinlich auch weiter stehen wer
den. W ir sagen nur aus dem Bewusstsein des preussischen 

Volkes heraus: „D er Konig und das G esetz, die oberste Au- 
toritåt, d as ist p r e u s s i s c h e  Monarchie. .Zu der Autoritat 
des Konigs eine „ angestammte ” oder „anerkaufte” Autoritat 
der „kleinen Herren” — das konnte eine aristokratische R e
publik mit monarchischer Spitze wie England‘ werden, wenn 
unsere „H erren” ibrem materiellen Besitze und ihrer durch- 
schnittlichen Bildung nach die Leute dazu wåren. Aber fur 
Preussen wiirde diese Art von Autoritatenregiererei zu inneren 
Zerwiirfnissen der schlimmsten Art, zum Verluste des An- 
sehens im Auslande, der Stellung in Deutschland, endlich — 
was ja unsere Feinde so hohnend prophezeien —  zur Thei- 
lung des Reiches selbst fiihren.” — Jener Redner versichert frei- 
lich auch, dass die Ritterschaft und die Landråthe die Revo
lution besiegt haben. Er spricht, diinkt uns, hiermit gleichzeitig 
eine Beleidigung gegen die Konigliche Autoritat und gegen die 
Nation aus. Nicht die Ritterschaft und ihr Einfluss, sondern 
die Macht des Konigthums und die Macht der Treue der Na
tion und der aus ihr hervorgegangenen Armee waren e s , an 
denen die Revolution scheiterte. Wenn er aber endlich auch 
noch fur die Ritterschaft und die Landråthe das Verdienst in 
Anspruch nimmt, dass nun ein solches Haus der Abgeordneten 
vorhanden sei — so ist es wieder nur die Konigliche Autoritat 
gewesen, die von jenen.Herren.gebraucht und vielleicht auch 
missbraucht ist, um dieses Wahl-Resultat zu erzielen. Es giebt
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ja Nichts Bestandiges unter der Sonne, und dieselbe Autoritat 
wird einst nur zu wollen brauchen, um die Ritterschaft und 
die Landråthe zum allergrossten Theile aus dem Abgeordneten- 
hause — wieder verschwinden zu lassen. Nicht, als ob wir 
wiinschten oder nur glaubten, dass es dem Grundbesitze und 
dem Adel, so weit er preussisch-monarchisch ist und das Ver- 
trauen des Landes verdient °), jemals an einer Vertretung feh- 
len werde, aber wir haben nur daran erinnern wollen, dass es 

eine Selbsttåuschung der „Paxtei” ist, wenn sie heute an i h r e  
wirkliclie Macht glaubt, wo dieselbe doch nur und nichts Ande
res als der Ausfluss der Koniglichen Autoritat ist und sein kann.

Tn diesem riickhaltlosen Anerkenntniss der Bedeutung des 
Konigthums in P r e u s s e n  liegt freilich auch das Anerkenntniss 
der grossen und scliweren Verantwortliehkeit vor Gott und 
Menschen, welche Diejenigen auf sich nehmen wiirden, welche 
ihre Personen und ihr System in geschickter und ungeschickter 
W eise mit dem Konige selbst zu verwechseln suchten. Hat 
man einmal W ahlen und eine „ parlamentarische Regierung”, 
so kann man auch nicht, ohne sich gleichzeitig an dem Konige 
selbst und dem Volke zu versiindigen, die loyalen Gegner eines 
zeitweiligen Ministeriums oder Systems zu Gegnern des Konigs 
und der Autoritat iiberhaupt stempeln wollen. Von wem und
wo das gescliieht, es wird niemals dauernden Segen bringen.

/  *)

*) Es ist eine selir verbreitete, aber nichts destoweniger sehr 
unrichtige Auffassung, dass, die adligen Herren der Opposition ab- 
gerechnet, der preussische Adel aus „Junkern” bestehe. Selbst unter 
denen, die lieute der Falme der „Partei” folgen, weil sie von mach- 
tigen Hånden getragen und von unleugbar geistvollen und bedeuten- 
den Månnern vertreten wird, findet sich eine nicht geringe Anzahl, 
welche mit jenen Doktrinen und Programmen der Partei nichts we- 
niger als einverstanden ist, der es aber an eigenem Talent und an 
Selbstståndigkeit fehit, um sich trennen zu konnen. Die fåhigsten 
Kopfe der „Partei” aber sitzen ja selbst nur auf btirgerlichen Rum- 
pfen! Den ganzen preussischen Adel nach dem Auftreten und den 
Antrågen eines „Programmes” beurtheilen wollen, heisst ihm melir als 
ein doppeltes Unrecht thun.



Man solite dann lieber offen und ehrlich mit dem ganzen par- 
lamentarischen System brechen und die Ruckk'ehr zu der pa- 
triarchalischen Regierung versuchen, unter der P r e u s s e n  so 

gross und glucklich geworden und gewesen ist. W åre diese 
Riickkehr unmoglich, so halte man wenigstens in den neuen 
Formen den alten Geist der gegenseitigen Treue und Achtung 
und das Bewusstsein gemeinsamer Liebe zu Thron und Vaterland 
fest; — aber nicht mit W orten allein, sondern in der That und 
mit der That. Es wiirde dann aus den Verhandlungen unserer 
Landesvertretung jene Bitterkeit schwinden, die sie wåhrlich 
heute fur das Inland nicht erquicklich und dem Auslande ge- 
geniiber nicht ehrenvoll macht. Auch die Opposition wiirde 
dahin kommen, den Ansichten des Ministeriums eine grossere 
Gerechtigkeit widerfahren zu lassen, wo es dieselbe bean- 
spruchen kann. Oder wer soilte im Ernste z. B. bestreiten 
wollen, dass eine offentliche Opposition' der Verwaltungsbeam- 
ten gegen ihre vorgesetzten Behorden und eine gute Verwal- 
tung zvvei ganz unvereinbare Forderungen sind, wie freilich 
anderntheils die Stimmen von Beamten niemals als die Stim- 
men unabhangiger Volksvertreter von der Regierung fur sich 
gezåhlt werden soliten. Freimiithigkeit gegen seine Vorgesetz
ten ist immer ein .schones Vorrecht der preussischen Beamten 
gew esen, und wåre sie wirklich im Abnehmen, so wåre das 
ein trauriges Anzeichen des allgemeinen Verfalls. Aber sicher 
gehort sie nicht in den Landtag. Man konnte, wenn man nur 
wollte, andcre Iustitutionen benutzen oder finden, worin man 
die Bildung, die Kenntnisse und den guten W illen der Beam
ten auch ausser ihrer Stellung dem Lande fruchtbi’ingend w er
den zu. lassen vermochte. In der Volksvertretung aber scheint 
uns dieser Platz nicht zu sein. Gåbe es in P r e u s s e n  nicht 
sonst Månner, die ihn ausfiillen konnen, so wåre es wieder 
besser, auf eine Volksvertretung ganz zu verzichten. Doch wir 
kommen zu weit von der bornholmisehen Rechtspflege.

Hatte F r i e d r i c h  II. von D a n e m a r k ,  wie wir eben ge-
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sehen, in sehr energischer W eise dem Rechtsbewusstsein der 
Bornholmer Richter nachgéholfen, so fehit es auch nicht an 
Beispielen, wo die dånischen Konige den Bornholmer Richtern 
sehr nachdrucklich sagten, wie sie erkennen s o i l t e n !  So 
giebt H i i b e r t z  S. 558. den Auszug aus einem Schreiben 
C h r i s t i a n  IV. vom 2. Februar 1602, der wortlich im alten 
Dånischen und mit deutscher Uebersetzung also lautet:

C h r i s t i a n  IV. til H a n s  
L i n d e n o w " )  om en Quinde, 
„som  sig met en sielvgiffuen 
tilnaffn loed kalde K i r s t i n e  
F r e d e r i  c h s d a  tt  e r ” under 
det Foregivende at hun var 
en uaegte Datter af Kong 
F r e d e r i k  den 2den, skjondt 
hun heed „ A n d e r s d a t t e r ” 
och som havde paastaaet at
den afdode Konge for over

1
20 Aar siden skulde have 
givet hende „ K u b b e g a a r d ” 
men at hun i Havsnod havde 
mistet de Breve, hun havde der- 
paa. Senere paa Raadhuset; 
Ronne havde hun vedgaaet og 
bekjendt at det Hele var Digt 
og Logn. Kongen vil ikke lade 
saadant gaae hen udstratfet: 
han befaler, at der skal dom
mes i den Sag og henstiller 
om Quinden ikke „wdj thet *)

*) Dem damaligen Lehnsherrn.

C h r i s t i a n  IV. an H a n s  

L i n d e n o w  in Betreff eines
r

W eibes, „das sich mit selbst-
t

gegebenem Zunnahmen K i r 
s t i n e  F r i e d r i c h s t o c h t e r  
nennen låsst”, unter dem Vor- 
geben, dass sie die uneheliche 
Tochter Konig F r i e d r i c h s I I .  
sei ,  obschon sie „ A n d e r s - 
t o c h t e r ” heisst, und die be- 
hauptet hat, dass der verstor- 
bene Konig vor iiber 20 Jahre 
zuriick ihr „ K u b b e g a a r d ” 
gegeben, dass sie aber in Mee- 
rcsnoth, die Briefe verloren
håbe, die sie hieriiber besessen.

«

Spater auf dem Rathhause in 
R o n n e  håbe sie eingeråumt 
und bekannt, dass das Ganze 
Erdichtung und Lugen sei. Der 
Konig will nicht solches unge- 
straft hingehen lassen : Er
befiehlt, dass dort in dieser
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„alleringeste, for saadan hindis 
paafund och- obenbarlig logn 

(som sig indochsaa til offrig- 
hedtz personer henstraekker) 
boer at straffis till kagitt, och 

att foruissis landitt”, og at 
Dommen strax exequeres.

Uebrigens giebt es noch heute in D a n e m a r k  einige Ar
ten von Verbrechen, in welchen die Strafe nicht von dem Rich
ter, sondern von dem Konige selbst festgesetzt w ird, sobald . 
das Gericht auf Schuldig erkannt hat. Doch wir werden hier- 
auf nåher zuruckkommen, wenn eine Besprechung der dåni- 
schen Residenz und der in ihr befindlichen Institutionen uns 
zu einer Darstellung des heutigen Rechtsverfahrens und Rechts- 
zustandes in D a n e m a r k  fiihrt. Aus der Zeit C h r i s t i a n s  III. 
wollen wir aber noch einen, in Gegenwart des Konigs am 1. Mai 
1557 in C o p e n h a g e n  verhandelten Prozess nennen, der zu- 
gleich die Aufmerksamkeit des Lesers auf eine andere Eigen- 
thiimlichkeit der B o r n h o l m e r  lenken wird.' F r a u . A n n a  
P e r  M a g e n s i i s  war nåmlich gegen den Landrichter von 
B o r n h o l m  T h o n n i s  W i l d f a n g  klagbar geworden, weil 
derselbe sie wegen Hexerei verurtheilt und ihr sehr ubel mit- 
gespielt hatte. Die Beweise fur die Schuld der Klagerin schei- 
nen allerdings, ausser in den Klatschereien ihrer Feinde, nur 
in einem Stiick „endeloest Trae” (endlosem Holz) und einer 
Gånsefeder bestanden zu haben, die sich in ihrer. Tasche ge- 
funden hatten. A n n a  P e r ,  von der die Entlastungszeugen 
sagten, dass sie gelebt håbe som en erliige Dannequinde (wie 
ein ehrliches Danenweib), wurde freigesprochen,' und der Land-

Sache geurtheilt w erde, und 
stellt anheim, ob das W eib  
nicht „im Allergeringst^n” fur 
solche ihre Behauptung und 
offenbares Lugen (welches sich 
auch bis auf obrigkeitliche Per
sonen erstreckt hat) mit Staub- 
besen zu bestrafen und des 
Landes zu verweisen se i, und 
dass dieses Urtheil sofort aus- 
geftihrt werde.
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richter verurtheilt, ihr alle den Schaden zu ersetzen, den sie 
aus der Versåumniss und durch .den Aufenthalt in „Eisen” er- 
litten hatte. (Das Nåhere siehe bei H u b e r t z  S. 264.) W enn  
nun durch diesen erleuchteten Urtheilsspruch B o r n h o l m  von 
einer Hexe befreit ist, so hat es doch darum dort jederzeit 
viel Quacksalberei und Aberglauben gegeben, nicht allein im 
sechszehnten Jahrhundert und friiher, sondern auch noch im 
neunzehnten und bis auf den heutigen Tag. Gegen einige 
Krankheiten wurden Pulver aus verbrannten Haaren und dem 
oberen Strumpfende (Hoseskaft) in W asser aufgelost, das von

i

einem niichternen Menschen vor Aufgang der Sonne unter 
einer Briicke gescliopft wurde, so zwar, dass dieser Mensch sehr 
vorsichtig und meldings bis zum W asser gegangen war. An- 
dere Kranke wurden der Lange und Breite nach gemessen, und 
das gelbe W ollgarn, mit dem es geschehen war, ihnen um die 
Hånde gebunden. W ieder Andere mussten mit dem Hunde 
am Tischfusse in der Stube essen, und es wurde dann iiber 
ihnen Blei gegossen. Die „kluge Frau” nåmlich, die eine 
solche Kur verrichtet, nahm fiinf Sorten Blei: Gewohnliches, 
Kleiderblei (gestem peltes), Kirchenblei (von alten Kirchen- 
fenstern), Kreuzblei (aus dem Kreuze der Fenster) und etwas 
geerbtes Silber. D iese fiinf Sorten wurden (wenn nicht etwa 
das geerbte Silber in die Tasche der „klugen Frau” gewan- 
dert ist) mit n e u n  Arten Feuer geschmolzen, d. h. es wurden 
neun verschiedene Holzarten benutzt, und sodann die flussige 
Masse iiber den Kopf des Kranken hinweg in eine W asser- 
butte gegossen, wobei die „kluge Frau” allerhand unverstånd- 
liches und sicher auch unverståndiges Zeug murmelte, auch 
viele Gesichter schnitt. D ieses G iessen, das håufig auch bei 
Thierkrankheiten angewendet wurde, ward selbst in R o n n e  
noch zu S k o u g a a r d s  Zeit viel — natiirlich nur von den 
„Ungebildeten” — praktisirt, wie denn auch derselbe Verfasser 
von einem friiheren Corporal erzåhlt, der damals in R o n n e  
zugleich Handschuhwåsche und medicinische Praxis betrieb!
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Aber auch im Uebrigen ist der gewohnliche B o r n h o l m e r
* • # r

aberglåubisch gen ug. Er hat, wie wir bereits aus der Ge- 
schichte mit B o n d e v e d d e  (S. 15) gesehen, das Innere’seiner 
Hohen mit Geistern und Kobolden bevolkert. Sie fiihren den 
gemeinschaftlichen Namen U n d e r j o r d s  f o l k  (unterirdisches 

Volk) und leben ebenso in der Vorstellung der B o r n h o l m e r  
wie der I s l a n d e r .  Nicht wenig B o r n h o l m e r  glaubten sie 

gesehen zu haben, wenn die Unterirdischen im Nebel auf den 
einsainen Hohen der Heide in Waffen sich iibten. Die Unter
irdischen waren alle' zu P ferde, der „ A e l l e s t i n g e r ” aber, 
ihr; Hauptling, ritt ein Ross mit drei Fussen. Die Uniformen 
waren theils hellblau, theils stahlgrau mit rothen Miitzen oder 
dreieckigen Hiiten. lvleine runde Steine (belemnites), die man 
auf den Hofen fand, galten fur ihre Kugeln, und ein schwacher 
Ton,  aus der Ferne gehSrt, war der Laut ihrer Trommel. 
Aber diese kriegerischen Unterirdischen gelten fur Freunde 
des Landes, die den B o r n h o l m e r n  gegen fremde Eindring- 
linge helfen. Ausser den P u s l i n g e n ,  von denen oben die 
Rede gew esen, gab und giebt es auch noch Nach- und Dop- 
pelganger und vor Allem die, auch in der Phantasie vieler an
derer D a n e n  aus alter Zeit lebenden N i s s e n .  Diese Nissen  
sind nicht bosartige, aber schelmische K obolde, die insonder- 
heit den Bauer mit ihrem Schabernack argern. Aber auch 
jedes andere Haus hat seine N i s s e n ,  und man setzt ihnen an 
vielen Orten noch heute am Sylvesterabend eine Schussel mit 
Griitze in die Kliche, damit sie sich satt essen fur das ganze 
kommende Jahr und dann såuberlich auffuhren. Eine der ar
tigsten Geschichten von diesen N i s s e n  befindet sich in den 
dånischen Kinderbilderbiichern. Man sieht einen Bauer einen 
W agen fuhren, auf dem sich allerhand Hausgerath befindet. 
Sein HausrNisse hat es namlich diesem Bauer zu arg gemacht. 
Er hat nun seinen Hof verkauft, und ist eben im Begriff, nach 
einem anderen zu ziehen. Das Pferd keucht unter der Last, 
und der Bauer dreht sich u m , .um zu sehen, dass auch Alles



noch wohl gepackt liegt. Da guckt aus einer Kiste hoch 
oben auf der N isse mit seiner rothen Zipfelmiitze heraus und 
ruft lachend:

Lustig, -Bauer, rath’ ich Dir,
Lustig! .— heute ziehen wi r !  ,

An Ahnungen und Wahrzeichen wird natiirlich viel geglaubt — 
insonderheit will man Anzeichen kennen, welche die Nåhe ei- 
nes, den B o r n h o l m e r n  ja  immer willkommenen SchifFbruchs 
bedeuten. Auch glaubten die alten Schiffer auf B o r n h o l m ,  
wenn sie zur See waren, nie eine Muhle mit ihrem rechten 

, Namen nennen zu diirfen, sondern nannten sie „Thronta”. 
S k o u g a a r d  findet in dieser aberglåubischen Richtung es be
grundet, dass H o l b e r g  in einer seiner Komodien den Teufel 
„Herrn zu B o r g u n d i e n ,  F i n n e m a r k e n  u. s. w.” nennen 
låsst, da unter B o r g u n d i e n  sicherlich B o r n h o l m  zu ver- 
stehen sei. Da kåmen wir sehr zufållig zu einer Erorterung 
des Namens der Insel, mit welchem Thema man ja  sonst ge- 
wohnlich die Beschreibung eines Landes zu b e g i n n e n  pflegt.

ø

Da das dånische H o l m  zu deutsch jedes kleine, meerum- 
gebene Land (Inselchen) heisst, welches nicht bewohnt ist,, und 
da es auf B o r n h o l m ,  wie wir gesehen haben, selbst in der
unmittelbaren Nåhe des Meeres sehr schone Quellen giebt und

%

eine, Quelle bei uns zuweilen B o r n  genannt wird, so konnte 
man auf den Gedanken kommen, B o r n h o l m  sei aus einem 
dånischen und deutschen Namen zusammengesetzt und heisse 
so viel wie Quelleninsel. Aber leider tragt B o r  n h o l m  diesen 
Namen in Folge einer Abkiirzung des friiheren erst seit dem 
Ende des siebzehnten Jahrhunderts. Bis dahin hiess es B o -  
r u n g i a * ) ,  B o r i n g h o l m * * ) ,  B u r l e n d a h o l m  ***), B o r i n -  
h o l m ,  B o r n d h o l m ,  B o r e n d e l h o l m  und auch B u r g e n d a -

•) Saxo  S. 159.
•*) Suhm XIII. 473.

***) Script. Rer. Danic. 33. 41.



land,-  B o r g u n d e t h o l m u r ,  B u r g u n d e r h o l m .  Die letzten 
Namen waren die in I s l a n d  gebråuchlichen, wåhrend sich der 
Name B u r g e n d a l a n d  in O t t a r s  und U l f s t e n s ,  • um das 
Jahr 890 geschriebenen und von dem englischenKonig A l f r e d  
aufbewahrten Reiseberichten findet. In einem alten islåndischen, 
unter dem Namen K n y t l i n g a - S a g a  bekannten, im zwolf- 
ten Jahrhundert verfassten Manuscript wird B o r n h o l m  unter 
dem Namen B o r g u n d e r  - H o l m u r  und in folgender W eise  
erwåhnt:

„ B o r g u n d e r - H o l m u r  liggaeur austur i Hafed fra 
Scaney pat er mykid rike och liggur under Erkibys- 
kopsstolm i Lunedi par eru XII. Konungsbu oc XIV.

■ kirkur.”
Zu deutsch:

„ B o r g u n d e r h o l m e n  liegt ostlich im Meere bei 
S e h on en; das ist sehr måchtig und liegt unter dem 
Erzbischofstuhl von Lund. Dort sind 12 Konigshofe 
und 14 Kirchen.”

Ueber „ B o r g u n d e r ” giebt es nun mehrere Ansichten.
N i c o l a u s  P e t r a  ej us leitet den Namen von einem gewissen#
B e o r  ab,  der um das Jahr 2264 nach Erschaffung der W elt 
mit T h i e l s a r ,  dem Sohne des siebenten cimbrischen Richters 
oder K onigs, G u t h i s ,  nach der Insel gekommen und da- 
selbst mit einem Theile der Mannschaft zuriickgeblieben war, 
wahrend G u t h i s  Sohn das Land fiir sich zu klein fand und 
es wieder verliess, nachdem er Gut . hj em gegriindet. P e*  
t r a e j u s  will diese Erzåhlung in uralten, aber nicht nåher be- 
zeichneten Schriften gefunden haben! Nach einer zweiten, eben 
so mythischen Darstellung wåre es B o r g u n d a r ,  ein hunnisches 
W eib gewesen, die der Insel den Namen gab. Nach einer drit- 
ten wåre zur Zeit der Volkerwanderung ein Stamm, B u r g u n -  
der genannt, auf der Insel wohnhaft gewesen und sei dann 
nach F r k n k r e i c h  gezogen. Allen diesen Erzåhlungen steht 
eine andere viel einfachere Erklårung gegeniiber. Nach ihr

14
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hattea zuerst Seeråuber auf B o r n h o l m  eine feste B u r  g 
(Borg) gehabt, und man håbe, da die B u r g  fur die Seeråuber 
wie die Seefahrer die wesentliche, fur die letzteren eine sehr 
ungluckliche Bedeutung gehabt, hiernach die Insel B o r g  u n 
d e r  H o l m e n ,  nåmlich die Burg auf der Insel, genannt.

W ir haben schon friiher angedeutet, dass es auf den 
Bauernhbfen B o r n h o l m s  gegenwårtig nur Selbstbesitzer giebt, 
so zwar, dass ein Besitzer sehr selten mehr als einen H of be- 
wirthschaftet, sondern, im Falle er in den Besitz mehrer Hofe 

kom m t, sie seinen Sohnen iiberlåsst' oder an Andere verkauft. 
In fruheren Zeiten aber ist es anders gew esen , und hat es 
Herrensitze gegeben, zu denen mehrere H ofe, achtzehn und 
dariiber, gehorten. Diese Herrensitze wurden von adl igen Herren 
bewohnt, und die letzteren sind mit ihnen von B o r n h o l m  so 
°ut wie verschwunden, obwohl es auch heute noch dort Ab-O y

kommlinge aus alten adligen Gesehlechtern geben m ag, olme 
dass es noch einen Adel gabe. Von einem Einfluss des A d e l s  
auf die Bevolkerung kann daher nicht mehr die Rede sein — 
was vielleicht heute nicht eben eine sehr grosse Eigenthiim- 
liclikeit ist, da der Adel diesen Einfluss selbst in vielen Lån* 
dern verloren, wo Adel noch wirklich vorhanden ist. Uebri- 
gens war weder die Herrschaft und Geltung des Adels auf 
B o r n h o l m  von langer Dauer, noch scheint der grossere Tlieil 
des Adels selbst von besonders „nobler Extraction” gewesen  
zu sein. Aus dem funfzehnten Jahrhundert w ird . ein Ritter, 
N i e l s  A a g e s s e n  genannt, der auf M a g l e g a a r d  wohnte, 
viele Hofe besass und mehre zu milden Stiftungen bestimmte. 
Auf S t. J o r g e n s  G a a r d  wohnte ein Edelmann, S k j a l m  
G y l d e n s t j e r n e ,  der diesen H of mit achtzehn anderen zu 
einem Armenhaus schenkte. So geschieht in alten Briefen, 
olme Hinzufiigung besonderer ausgezeichneten Eigenschaften 
oder Thaten noch einer, iibrigens immer kleinen Zahl adliger 
Familien Erwålmung, z. B. der S p a r r e ,  mit tlref Sparren 
iiber einander im W appen, der SpJ i d  mit einem Regenbogen,



der U f f  mit einem Triangel, der Jul' mit zwei Segeln u. s. w. 
Aber selbst unter ihnen sollen die meisten doch nur ihren Adel 
erzbischoflichen Freibriefen verdanken, die, wie man aus einem 
offenen Briefe F r i e d r i c h s  II. erkennen w ill, von ihm' als 
Adelsbriefe nicht betrachtet wurden, da er nur solehen Perso
nen die Ausiibung adliger Freiheiten gestatten will, die entwe- 
der atfs einem alten adligen Geschlechte erweislich abstammten, 
oder den Adel von den f r u h e r e n  K o n i g e n  erworben hatten. 
Obschon in dem folgenden Jahrhundert bei Gelegenheit des 
Gebebriefes an F r i e d r i c h  III. dieser „ erzbischbfliche” A del- 
nocli einmal sich als Adel gerirte, so scheint es doch hiermit 
auch mit der Bedeutung des Adels fur B o r n h o l m  fiir immer 
vorbei gewesen zu sein. Einen ungleich wichtigeren Einfluss 
auf die Entvvickelung der Bevolkerung haben dagegen die Be-,  
amten und noch mehr die Geistlichen geiibt. W enn wir auch 
iiber diesen Einfluss und die Stellung bsider Stande (ebenso 
wie iiber diejenigen des Adels) bei der Besprechung anderer 
diinischer Landestheile viel mehr zu sagen haben werden, so 
wird es doch wesentlich auf dasselbe hinauskommen, was fiir 
B o r n h o l m ,  nur in viel grosserem Grade, gilt: im Ganzen und 
Grossen haben n i c h t  die Beamten und noch viel weniger die
Geistlichen so fordernd und segensreich auf diese Entwickelung

t

gewirkt, als es unter anderen Umstånden wohl moglich gew e
sen ware. Unter Anderen haben S k o u g a a r d  und der friihere 
Amtmann T h a a r  up  (in seiner kurzen Uebersicht iiber B o r n 
h o l m s  Amt) sich iiber diesen Gegenstand mit lobenswerther 
Offenheit ausgesprochen. W as die heutigen danischen Beamten 
betrifft, so mogen sie — auf B o r n h o l m  wie anderwårts — 
sowohl im Konigreiche wie in den Herzogthiimern sehr viel 
besser sein. Aber die ganze danische Verwaltung scheint 
doch an einem auf die Beschatfenheit der Beamten selbst sehr 
nachtheilig wirkenden Fehier zu leiden: Man hat viel zu viele 
Beamten (gebraucht sie vielleicht auch bei dieser sclnverfalligen 
und schreibseligen Administration), und bezahlt diese Beamten
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viel zu schlecht. Daher kommt es denn auch, dass nicht wenige 
Beamte zu allerhand Nebenvérdiensten ihre Zuflucht nehmen oder 
in den heutigen Zeiten bittere Noth leiden miissen. Eine neue 
m e h r  a u f  d i e  D e c e n t r a l i s a t i o n  g e r i c h t e t e  Organisation 
der Verwaltung, eine Vereinfachung des Rechtsverfahrens (in 
dem sonst viel. Gutes und Praktisches liegt) — das waren 
Schopfungen, dprch welche dånische Staatsmanner sich ein 
grosses Verdienst fiir Gegenwart nnd Zukunft erwerben wur-> 
den. • Man kann sich kaum einen grosseren Gegensatz denken, 
als das volle Maass politischer Freiheit auf der einen Seite 
und auf der anderen: mit grossen Beschrånkungen der Er- 
werbsfreiheit, die Unselbstståndigkeit der Communen und die 
Uebel einer antiquirten Verwaltung. Man wird freilich, ohne

i

unbillig zu sein, nicht Alles auf einmal verlangen und hoffen 
konnen, aber wir glauben kaum, dass die Erkenntniss des 
Uebels weit genug verbreitet, die Aufmerksamkeit der „Ver- 
tretungen” auf diese Mangel gespannt genug gerichtet, und 
nicht vielmehr zu sehr von allerhand, mit dem modernen Con- 
stitutionalismus so leicht verknvipften Nebensachen und person- 
lichen Angelegenheiten erfiillt ist, um durchgreifende Reformen 
auf diesen Gebieten in nahe Aussicht.zu stellen. W ir wissen 
uns in der That frei von einseitiger Bewunderung fur preussi- 
sche Zustånde, wir wissen sehr w ohl, welche Vorwiirfe auch 
unserer Verwaltung sich machen lassen, und dass sie in mehr 
als einer Richtung der Vervollkommnung bediirftig und fåhig 
ist, und wir verkennen andererseits nicht, dass sich in D a n e 
m a r k  viel Gutes und vielleicht auch fur P r e u s s e n  Nachah- 
mungswerthes findet — aber wir glauben doch kaum, dass sich 
viele Preussen bei nåherer Priifung entschliessen konnten, 
die politische Freiheit, wie sie in D a n e m a r k  heute vorhanden 
ist, um den Preis des Wohlbefindens zu erkaufen, das eine 
gute Verwaltung und eine ausgezeichnete Rechtspflege fur 
P r e u s s e n  herbeigefiihrt hat. Man wiirde von unserm Burger 
und Bauer horen: Lieber etwas weniger politische Rechte und



Freiheiten und etwas besser regiert, freier in Handel und 

Wandel.
Noch bei .weitem ungiinstiger ist der Einfluss der Geistli-

chen beschaffen. W enn man von den Beamten mit einem An-
scheine von Recht sagen kann, dass sie ja gar nicht dazu be-
stimmt sind, auf die intellektuelle und sittliche Entwickelung
des Volkes zu wirken, so wird man doch nicht bestreiten, dass
die Kirche und ihre Diener, wenn das V o l k s s c h u l w e s e n
wie hier in i h r e  Hande gel egt ist, die unzweifelhafte Aufgabe
haben, auf eine- grossere und allgemeinere Bildung der Massen
hinzuarbeiten und die Verantwortlichkeit, wenn sie zuriick-
blieben. Nun hat es ja an Geistlichen in D a n e m a r k  nie-
mals gefehlt. Neun Bischofe und 1100 Geistliche fur ein
so kleines L a n d ,'w ie  das Konigreich D a n e m a r k  —  wie

«

musste doch da christliches Leben herrlich entfaltet, wie
miisste durch dasselbe in allen Volksklassen Bildung und
Kultur måchtig gefordert sein! Auch ware es unwahr und
ungerecht, zu behaupten, dass es nicht unter diesen geistlichen
Herren Viele gabe, welche eifrige Verkiindiger des Evangeliums
und treue Seelsorger ihrer Gemeinde sind. Aber im Ganzen
und Grossen ist die danische Staatskirche dem Materialismus
verfallen, sind ihre Diener nichts als weltliche Beamte mit
geistlichem Anstrich, liegt die Leitung der Kirche und ihrer
Angelegenheiten noch heute in Hånden, welche — sie mogen
es zu anderen Dingen im hochsten Grade sein — doch hierzu
nichts weniger als geschickt scheinen. Daher sehnen sich hier wie

\

anderwarts die Angehorigen der unsichtbaren Kirche nach der 
Wiedergeburt der åusseren, nach der Ervveckung und Gestal
tung eines neuen, christlichen Gemeindelebens, und selbst die 
Verirrungen, die aus der evangelischen Kirche heraus theils in 
den Schoos der katholischen, theils in die Sekten fuhren, sind 
nur ein Zeugniss dieser Sehnsucht. Aber da sie ebcn ander- 
wårts wie hier die Gemiither bewegt, will ich an dem Ende 
dieses Buches, mit Bezug auf die jiingst erfolgten, heftigen
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Angriffe gegén die dånische Staats-K irche, den Gedanken 
W orte zu geben versuchen, die sicher in vielen Herzen auch 
bei uns jiingst wieder besonders lebendig geworden sind, da 
ein hervorragender Mann Grundsåtze offentlich verkiindet und 
vertheidigt hat, welche die Erfullung jener Sehnsucht in weite 
Ferne zu rucken suchen.

W ir haben schon friiher des wackeren Probstes W h i t  
Erwåhnung gethan, der an der Spitze der bornholmischen 
Geistlichkeit steht. W ir zweifeln nicht daran, dass es auch 

ausser ihm auf B o r n h o l m  wackere Geistliche giebt. .Wenn 
irgendwo, so mussten aber diese Geistlichen — 18 Geistliche 
fiir 28,000 Einwohner — Zeit und Gelegenheit haben, auf ein 
wahrhaft christliches Gemeindeleben hinzuwirken *), an ihm

*)  Unsere „wahren Christen” haben unter Anderen auch als eine 
Bedingung des „christlichen Staates” verlangt, dass kaum gewålirte 
Rechte den Juden wieder durch das Gesetz sollen entzogen werdeh 
und sehen iiberhaupt in den Juden, ihrer zunehmenden Zalil und ili- 
rem wachsenden Yermdgen eine Gefahr fur christliches Leben. Auf 
B ornholin  hat es nun nie Juden  gegeben und giebt es deren lieute 
noch nicht, und docli lebt man sicherlich dort nicht christlicher, als 
an vielen Orten bei uns, wo es selir viele Juden giebt. Bekanntlich 
durften noch bis vor kurzer Zeit die Juden sich auch in ganzN or- 
we g e n  nicht aufhalten und niederlassen. Ein bekannter Professor 
aus Chr i s t i a n i a ,  der vor einigen Jahrcii nacli C o p ’enhagen kam, 
aber gleich erkrankte und in das Lazareth gebracht wurde, bat, ihm 
docli-emen Juden zu zeigen, da er bis dahin noch keinen gesehen 
hatte. Was muss sich der Mann fiir eine Yorstellung von einem 
Juden gemacht haben! In Danemark ist das Studium der Theolo- 
gie iibrigens selir håufig. Wie bei uns Viele, die bei dem Anfang 
der Universitåts - Carriere noch nicht recht wissen, was sie werden 
sollen, sich in die „Philosophische Fakultåt” aufnehmen lassen, so 
hier in die theologische. „Kandidat der Theologie” ist daher eine 
akademische Wiirde, mit dér man nichts weniger als Geistlicher zu 
werden braucht. Es «;iebt sowohl richterliche wie administrative 
Beamte,. Cominissionaire, Kaufleute u. s. w., die Kandidaten der Theo- 
logie sind und diese Bezeichnung bei iliren Namen nicht aufgeben. 
In S c h we de n  werden bekanntlich die Pfarrerstellen, d. h. die Ein- 
nahmen aus ihnen, an ganz andere als Kirchenbeamte und sonst kirchlich



thåtig Theil zu nehmen urid Kirche und Schule auf einen seltenén 
Standpunkt der Bliithe zu bringen. Aber ich habé hiervon 
nicht viel gehort und nicht viel wahrgenommen. Selbst das L e
sen der Bibel scheint viel mehr zu geschehen, weil der Bauer 
Lust zum Lesen iiberhaupt und auch zum theologischen Dis- 
putiren insbesondere habén soli, aber nicht, weil er aus ihr 
sich erbauen und erheben will. ' W as niitzt aber allés Bibel- 
lesen und in die Kirche Gehen und das Abendmahlnehmen — 
wenn daraus keine Frfichte fiir das innere Leben und fur un- 
sere Beziehungen zu den anderen Menschen erwachsen?! So 

rrriisste auch die Liebe zur Heimat-und zum Vaterlande durch 
das Christenthum veredelt werden und nicht so einseitig urid 
engherzig sein, wie sie der B o r n h o l m e r  so oft an den Tag  
legt. Sein M i s s t r a u e r i  gegen den Fremden, seine Unver- 
tråglichkeit mit Anderen, ja mit den D ån  en  selbst — das sind 
Eigenschaften, die eben aus kleinem engen Herzen, aber nicht 
aus christlichem Sinne kommen. Dieses kleine Land wtirde 
heute sicherlich von einer weit grosseren Anzahl von Be- 
wohnern bevolkert, die weiten wiisten Strecken wiirden 
l'ruch tbare Feid er sein, wenn nicht jene Eigenschaften den 
Fremden, auch den D å n e n  anderer Provinzen abhielten, sich 
dort anzusiedeln und niederzulassen. Kåmen zu den guten 
Figenschaften, die den B o r n h o l m e r  auszeichnen, und die ja  
auch in diesem Buche mehrfach ehrend anerkannt sind, ein 
hoherer Grad geistiger und sittlicher Bildung*, ein erweiterter 
Horizont der Anschauung — diese kleinste dånische Provinz 
wilrde eine wahre Perle der Krone werden.

Die politischen Bewegungen der letzten Jahre in D a n e 
m a r k  haben naturlicli auch B o r n h o l m  nicht ganz unberuhrt

verdiente Månner vergeben, wåhrend'diese Pfarren selbst zum Theil 
von sehr untergeordneten und schlecht bezahlten Geistliehen bedient 
werden. So hatte auch der beriihmte Chemiker B e r z e l i u s  seine 
Einnahme aus einer Pfarre und eine Ernennung als Pfarrer — wåh
rend er nie daran gedacht hatte, Theologie zu studiren!



gelassen, obschon die eigentlich politischen Parteien hier keine 
besondere Nahrung und Anhang finden. Auch diejenige poli- 
tische Partei', die in D a n e m a r k  durch die Intelligenz und den 
Eifer ffir ihre Sache die thåtigste und vielleicht auch die måch- 
tigste ist — die nationale nåmlich — findet fur ihre Ideen auf 
B o r n h o l m  sicher den wenigstén Boden, denn der B o r n 
h o l m e r  ist seiner iibergrossen Mehrheit nach nur bornholmisch- 
national und bekiimmert sich daher auch nicht viel darum, ob 
die Eidergrenze eine i ichtige Grenze fiir ein danisches Vater- 
land ist, oder ob der gliihende und eben so wohl berechtigte, 
wie vielleicht unausfiihrbare W unsch eifriger Patrioten, die drei 
skandinavischen Konigreiche zu einer nordischen Union ver- 
einigt zu sehen, seiner Erfiillung entgegen geht oder nicht. 
Aber je  weniger der B o r n h o l m e r  sich um die eigentliche 
Politik kiimmert, je  mehr ist er wie die danischen Landleute 
bereit gew esen, doch auch „seine Interessen” vertreten zu las- 
sen, und w ie der dånische Bauer sich zum Theil sehr wunder- 
liohen Fiihrungen anvertraut hat, so hat es auch der B o r n -  
h o l m  er  in seinem Misstrauen gegen Alles, was fiber seinem 
Niveau steht, vorgezogen, einen „gemeinen Mann” zu seinem  
Vertreter zu wåhlen und in C o p e n h a g e n  Politik machen zu 
lassen. Die W ahl eines wahrhaft Freisinnigen, aber dem båuer- 
lichen Stande und den kleinen Leuten nicht angehorigen Mannes, 
ist auch das letzte Mal nicht durchzusetzen gewesen; aber die 
B o r n h o l m e r  haben doeli bisher die Freude gehabt, ihre 
Privilegien von dem danischen Reichstage sogar in einem Punkte 
sehr sauberlich behandelt und erhalten zu sehen, der uns auf 
eine eigenthfimliche bornholmer Einriclitung ffihrt, welche hier 
die versprochene Erorterung finden soli.

W åhrend nåmlich in D a n e m a r k  die allgemeine W ehr- 
pflicht eingefiihrt ist — lreilich immer nur halb und nicht in 
d er . patriotisehen W eise wie bei uns, wo man sich nicht mit 
Geld von der Erfiillung einer Pflicht gegen das Vaterland los- 
kaufen kann — wåhrend man in der Anfertigung des Gesammt-



*

staates es fur eine Nothwendigkeit erkannt hat, die „Armee” 
als eine gemeinschaftliche Angelegenheit zu behandeln und, um 
dieses Bewusstsein zu erwecken und zu starken, danischen 
Soldaten in H o l s t e i n  und holsteinischen Truppen in D a n e 
m a r k  ihr Standquartier anweist — so sind die B o r n h o l m e r  
von dieser allgémeinen Wehrpflicht ausgenommen, haben ihre 
eigene M i l i t a i r v e r f a s s u n g  und durfen niemals ausser Landes 
benutzt werden. Es ist gar keine Frage, dass es in vieler 
Riicksicht fur die jungen B o r n h o l m e r  ein wahres Gliick wåre, 
wenn die allgemeine Wehrpflicht sie nach anderen Theilen des 
danischen Landes bråchte und sie dort neben einer, mehr m ili-. 
tairischen Dressur auch vieles Andere sehen und lernen konnten, 
was ihnen und ihrer Insel bei der Riickkehr in die Heimath 
von Nutzen wåre. Auch wiirde hierdurch zwischen den B o r n 
h o l m  er  n- und den anderen D å n  en das Gefiihl und Bewusst
sein einer viel grosseren Gemeinsamkeit entstehen, als sie heute 
vorhanden sind. Aber es låsst sich ja  andererseits anfiihren, 
dass die bornholmische Militairverfassung mit nur sehr unbe- 
deutenden Kosten eine viel grossere Zahl der Bewohner des 
Landes zu seiner Vertheidigung geschickt macht, als man als 
bornholmer Contingent zu der allgemeinen danischen Armee 
zu stellen haben wiirde, und dass die dort bestehende Verbin- 
dung zwischen biirgerlicher Beschåftigung und militairischer 
Uebung und Stellung in einem viel kleineren Maasstabe, aber 
vielleicht in mehr consequenter W eise die Ideen verwirklichte, 
welche der Schopfung der preussischen Landwehr zu Grunde la
gen. Die grossen stehenaen Heere werden kaum noch fur ein 
grosses Gliick fur ein Land gehalten, und mehr und mehr wird 
die Ueberzeugung allgemein, dass die Summen, die immer 
steigend und steigend fiir dieselben verwendet werden, vielleicht 
eine bessere Anwendung finden konnten. Selbst die grossen 
Måchte, bei welchen die Unterhaltung grosser Heere doch eine 
ganz andere Bedeutung hat, werden bald genug dieser Frage 
ihre ernsteste Aufmerksamkeit zuwenden mussen — kleine



Lander hatten schon langst gut daran gethan, auf die Verrin- 
gerung des „Etats fur das K rigsm inisterium ” Bedacht zu neh- 
men. W ie låcherlich die „Friedensfreunde” * auch heute er- 
scheinen m ogen, eine gew isse Wahrheit ist ihren Forderungen 
nicht abzusprechen, wenn sie vielleicht auch erst im nachsten 
Jahrhundert ihre Erfullung erwarten konnen. Aher schon heute 
scheint es als ein Resultat der fortschreitenden Cultur betrach- 
tet werden zu konnen, wenn sich mehr und mehr die Ueber- 
zeugung verbreitet und befestigt hat, dass die letzten Bedin- 
gungen der W ehrhaftigkeit einer Nation, die Sicherheit des 

■ Landes nach Aussen und der Regierung im Innern, nicht allein 
in der Zahlengrosse und trefflichen Ausbildung der bewaffneten 
Macht liegen. So stolz wir P r e u s s e n ,  und ich glaube mit 
Recht, auf die Organisation und Ausbildung unseres Heeres — 
Linie und Landwehr — sind, wir haben bisher die Biirgschaf- 
ten unserer Zukunft doch ,wesentlich in anderen Dingen und 
vor Allem in der ungetriibten Eintracht zwischen Thron und 
Land gefunden, in der Mehrung des allgemeinen Wohlbefindens 
unter dem Schutze einer freisinnigen Gesetzgebung, in dem 
G eiste", welcher die Nation belebte. Der P r e u s s e  wird da
her auch ■ niemals eine ernste Besorgniss bei der Bemerkung 
empfinden, dass ein langer Frieden unsere Armee weniger 
kriegstuchtig mache, dass kriegserfahrene Fiihrer uns allmahlig 
mehr und mehr fehi en werden, dass ein ernster Krieg mit 
ernsten Lehren fur uns beginnen wiirde u. s. w. N ein, selbst 

v zugegeben, dass darin einiges W ahre und Wahrscheinliche låge, 
mit wirklicher Besorgniss fur die Wehrhaftigkeit P r e u s s e n s  
wiirden wir nur erfullt werden, wenn es gelånge durch die 
Verleugnung der grossen Prinzipien, deren angestrebter Ver-
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wirklichung s P r e u s s e n  seine Stellung in Deutschland und 
Europa verdankt, die Nation zu zersplittern und das Gefiihl 
ihrer Ehre und Selbstståndigkeit zu untergraben, wenn es z. B. 
jemals eine Regierung gabe, welche dem „revidirten Programme” 
eine Art W irklichkeit gabe, oder an die Stelle des sohonen



Verhåltnisses zwischen Årraee und Nation, wié es heute noch
besteht, ein Verhåltniss von „Armee und Ritterschaft ” setzen

. •

w ollte, nach welchem das Heer nur existiren zu sollen scheint, 
um den „Rittern” einen Platz zu gewåhren und etwa bei uns 
und in den Nachbarlanden, wenn eg Noth thåte, die Recbte 
„der kleinen Herren” zu vertheidigen. Aber gliicklicherweise 
ist. die Erfullung soleher Besorgnisse noch nicht zu furchten, 
glucklicherweise sind jene Programme und Deklamationen zu- 
nåchst ohne weiteren, als den immerhin beklagenswerthen Er- 
fo lg , dass sie im Auslande Vorstellungen von preussischen 
Zustanden und preussischer Riickwårtsbewegung erzeugen, wie 

sie in Wahrheit nicht vorhanden sind. — Gehen wir nun zu 
einer kurzen Darstellung der militairischen Verfassung B o m -  

h o l m s ,  die in ihrer Art vielleicht heute einzig in Europa ist. 
C h r i s t i a n  IV. ist, wie schon friiher erwåhnt, der Schopfer 
der bornholmischen M iliz, aber er knupfte an eine schon von 
alten Zeiten bestehende „Landwehr” an, die von danischen 
Schriftstellern als ein Vorbild der Organisation der ganzen 
danischen W ehrkraft geruhmt wird. Nach der nun noch jetzt 
bestehenden Milizeinrichtung ist j e d e r  B o r n h o l m e r  von der 
Zeit an, wo er ein Gewehr tragen kann (17te Jahr), bis er es 
vor Altersschwache nicht mehr zu thun im Stande ist, miliz- 
pflichtig, mit alleiniger Ausnahme der Prediger, Klister, 
Schullehrer und der Herren Beamten. Nach zuriickgelegtein 
50. Lebensjahre kann aber der Milizpflichtige aus den In- 
fanterie-, Jager-, Artillerie- oder Dragoner-Compagnieen, wo 
er bisher gestanden, in die H e r r e d s c o m p a g n i e e n  ein- 
rucken — die nur in diesem kleinsten Bezirk der Verwaltung 
verwendet werden — und nach dem 60. Jahre trit-t Freiheit vom  
Exerzir- und Wachtdienst ein. An der Spitze der Miliz steht 
der vom Konige ernannte Kommandant (wozu gewåhnlich ein 
Oberstlieutenant der danischen Infanterie gewahlt wird). Ebenso 
sind ein sogenannter Exerzir-Major und ein Adjutant gewohnlich 
der danischen Armee-entnommen. Alle iibrigen Offiziere sind



Eingeborene, vom Konige auf den Vorschlag des Komman
danten, resp. der Compagniechefs, ernannt, und mit Ausnahme 
der Offiziere der Herreds- und Burgercompagnieen, haben diese 
Milizoffiziere alle Vorrechte der Koniglich dånischen Offiziere, 
auch das „von” vor ihrern Namen, das jeder dånische Offizier 
mit seiner Ernennung erhalt. Nur ein Theil der anderen 
Offiziere, aber alle Compagniechefs, haben eine, wenn auch 
sehr geringe Besoldung — von 200 Thaiern bis 70 Thaler 
jahrlich abwårts. Die Miliz besteht jetzt aus 2 Batterieen, 
4 Infanteriecompagnieen (Nationalinfanterie), 1 Jågercompagnie,

9  ^

4 Dragonercompagnieen, 4 Herredscompagnieen, 7 Borger- 
compagnieen, im Ganzen 5,700 Kopfe. Der Amtsverwalter ist 
zugleich Proviants- und Ammunitionsverwalter. Ausserdem giebt 
es einen Zeugmeister mit 475 Thaiern, einen Regimentsquar- 
tiermeister, der gleichzeitig Auditeur ist (139 Thaler jahrlich), 
einen Regimentschirurgen (120 Thaler Geh'alt), einen besoldeten 

. Biichsenmacher, zwei Lootsen u. s. w. Offiziere und Mann- 
schaften mussen fur ihre Uniform selbst sorgen, die Dragoner 
auch fur das Pferd, aber die Waffen werden geliefert. Die 
Uniform — Offiziere und Unteroffiziere haben fast ganz die- 
selbe —. ist einfach aber nicht unkleidsam, Watfenrocke und 
Hosen von verschiedener Farbe, leichte Kopfbedeckungen. — 
Eine detaillirtere Beschreibung wollen wir gern Anderen iiber- 
lassen. Die jungen Rekruten werden zuerst einexerzirt, was 
aber immer nur wenige W ochen erfordert; spater versammeln 
sich die Truppen jahrlich zu grosseren Uebungen und sonn- 
tåglich nach der Ivirche, wo in der Nåhe derselben exerzirt 
wird. In R o n n e  befindet sich eine grosse Hauptwache. Sie 
ist besetzt von der National - Infanterie, so zwar, dass die 
Mannschaften vom Lande abwechselnd jedes Mal v i e r  Tage 
nacheinander den Wachtdienst thun, aber dann wieder auf 
Jahre davon frei sind. Die Burger sind bei diesem W acht

dienst unbetheiligt.
D i e ' Kosten der Miliz belaufen sich auf jahrlich gegen



14000 Thaler — offenbar nicht viel fur eine kleine Armee von 
iiber 5000 Mann. In w ie weit nun freilich, militairisch betrach- 
tet, diese Armee einem ernsten und von einer Flotte unter- 
stiitzten Angritfe zu widerstehen vermochte, ist eine andere 
Frage, denn die Miliz hat seit ihrer Grundung eben keine 
Gelegenheit gehabt, mit einem Feinde sich zu messen. Aber 
diese militairische Organisation und Uebung mag ja  fur die 
B o r n h o l m e r  ihre anderen Vortheile ebenso haben, w ie die 
allgemeine Wehrpflicht und militairische Zucht in P r e u s s e n  
auf den Geist der ganzen Nation von unverkennbarem gunstigen 
Einflusse gewesen sind. Ein gewisser Ehrgeiz unter den Bauern- 
sohnen, zu Offizieren befdrdert zu werden und hiernach sich 
auch standesgemåss zu betragen, mag ausserdem gerade auf 
B o r n h o l m  seine nutzliche Bedeutung haben'), und es ist nie 
ohne einen gewissen erfreulichen Eindruck auf mich gewesen, 
wenn mein Begleiter bei unserer Fahrt durch das Land, mir 
hier und dort einen stattlichen Mann hinter dem Pfluge oder 

bei der Erndte in sehr thatiger Arbeit mit dem Bemerken 
zeigte, das ist der Herr N. N., ein sehr fleissiger Bauer und 
sehr tiichtiger Offizier. Verlassen wir aber diese militairische 
Einrichtung mit ihren Licht- und Schattenseiten mit der An- 
fiihrung eines eigenthumlichen Kommandos, das S k o v g a a r d  
bei Gelegenheit einer Polemik gegen de T h u r a h  mittheilt, 
der behauptet hatte j die Miliz hatte im vorigen Jahrhundert 
— "Zopfe getragen. D ieses Kommando, das erste wenn das 
Exerziren begann, lautete auf Bornholmisch: „Na i Gods naun, 
Kara! Pivarna idå mojn! Håred ogne hattara!” zu Deutsch: 
„ln Gottes Namen: Gebt Acht, Kerle! Pfeifen aus dem Munde! 
Das Haar. unter den Hut.”

In friiherer Zeit und bis gegen die Mitte des vorigen *)

*) Wir mussen hierbei bemerken, dass sich wåhrend des letzten 
Krieges mehrere Bornholmer Offiziere bei der dånischen Armee frei- 
willig einfanden und sich sehr ausgezeichnet haben sollen.



Jahrhunderts, war der Kommandantenposten zugleich mit dem 
Amtmannsposten vereinigt, aber seit jener Zeit sind die civile 
Verwaltung und das Militairwesen ganz von einander getrennt. 
An der Spitze der Insel steht je.tzt in ersterer Beziehung der 
A m t m a n n  (fruher Lehusmand, Gouverneur), dem hier wie 
in den anderen dånischen Aemtern ziemlich die såmmtlichen 
Geschåfte unserer Landratlie obliegen. (') Ihm zur Seite steh't 
der A m t s r a t l i ,  der aus Abgeordneten der Stådtchen und Land- 
Geineinden besteht und mit dem er die Communalsteuern vertheilt 
und iiber die allgemeinen Angelegenheiten, W egebau u. s. w. 
Riicksprache nimmt. Der A m t s  v e r  w a l t e r  nimmt sowohl 
die Koniglichen Steuern und Abgabén ein, als die Zahlungen 
zur Bornholmer Brandkasse ( B o r n h o l m  hat sein eigenes Feuer- 
versiclierungswesen). Er ist Vorstand der Getreide- und Butter- 
Magazine, des Amts-Repartitionsfonds, der allgemeinen Armen- 
kasse u. s. w. Der L a n d r i c h t e r  in R o n n e  entscheidet die 
Prozesse in zweiter Instanz. Ausserdem hat das Land vier 
By- und Herredsfogde, in jedem  Herred einen, die Richter 
erster Instanz sind, das Erbschafts- und Auktionswesen, die 
Polizei u. s. w. unter sich haben. Ihnen zur Seite stehen die 
f'iinf Stadt- und Herredsschreiber. Den Forsten steht ein Ober- 
forster mit einigen Forstunterbedienten vor, dem Leuchtfeuer- 

’wesen ein Inspector, dem Zollwesen ein Z oll- Inspector mit 
vier oder fiinf Zollbeainten, die theils in R o n n e ,  theils in 
N e x o  wohnen. Unter dem Amtmann, resp. dem Herredsfogden, 
stehen endlicli die fiinfzehn Sannemånner (Schulzen)* einer fur 
jede Gemeinde. Diese Schulzen sind zugleich die „Vormånner” 
bei den Bergungen, die in ihren Distrikten vorkommen, wah- 
rend zur Wahrnehmung der Gerechtsame der Schiffbrtichigen 
und zur Ueberwachung des ganzen Verfahrens v i e r  S t r a n 
d u n g  s k o m m i s s å r e  angestellt . sind. Die Vertheilung der 
Communalsteuern erfolgt in den verschiedenen Communen 
durch gewahlte Vertreter, wie denn aucli den Magistratsbe- 
amten eine Burgervertretung mit åhnlichen Rechten und Pflich-



ten, wie die preussischen Stadtverordneten, zur Seite steht. 
Aber die. Selbstverwaltung der Communen ist in P r e u s s e n ,  
vvenigstens jetzt noch, viel grosser und unabhangiger wie in 
D a n e m a r k  (iberhaupt, trotz der freieren politischen Institut 

tionen dieses Landes.

I

Aber wir denken daran, dass unter den Lesern und Lese- 
rinnen dieses Buches wahrscheinlich Viele sich finden werden, 
die lieber mit allerhand Erzåhlungen unterhalten und zerstreut 
sein, als trockenen und ernsten Darstellungen folgen mochten. 
W ir wollen diesen Lesern zwei Geschichtlein von B o r n h o l 
m e r n  und B o r n h o l m e r i n n e n  erzåhlen, die zugleich zeigen, 
wie es auch dort zartbesaitete Herzen giebt, und — doch der 
Leser soli und wird ja selbst urtheilen konnen, wenn diese 
kleinen Begebenheiten olme weitere Ausschmiickung bier auf- 
geschrieben werden, wie sie von zuverlassigen Biirgen dem 
Verfasser erzahlt sind. Nur die Namen sind veråndert worden.

G u n h i l d  B o h n * *) ist eines Bornholmers Scliulmeisters- 
Tochter. G u n h i l d  war in ihrem achtzehnten Jahre ein schbnes, 
kraftiges Mådehen, hatte so viel gelernt, als der Vater sie 
lehren konnte und wusste mit håuslichen und weiblichen Ar- 
beiten vortrefflich Bescheid. Sie liebte P e d e r  M a d s e n ,  einen 
von den vielen Sohnen eines benaclibarten, nicht eben wohl- 
habenden Bauern. P e d e r  M a d s e n  hatte keine Aussicht, einen 
H of zu bekommen, wenn er nicht auf G u n h i l d  verzichten

*) Wir konnen bei diesem Namen nicht unerwåhnt, lassen, dass
•  **

Bornhol m wenigstens das Vaterland zweier auch im Auslande 
zu Ansehn und Ruhm gekommener Manner ist — des Ivaiserlich 
Kdniglich Oesterreichischen General-Feldmarschall-Lieutenants P a u l  
Mertensen B o h m , der den Reichsadel erhielt, und des Herr  mann  
Jens en  Bo h m,  der General in Kaiserlich Russischen Diensten war. 
(Vergi. danische Kriegsbibliothek von Rawerl ) .



wollte, und das wollte er nicht. Ein tiichtiger und gewandter 
Mensch, mit besondérer Vorliebe fur das Militairwesen, be- 
schloss P e d e r  in der Koniglich Dånischen Armee sein Gliick 
zu versuchen. Die Zeiten waren gunstig. Er wurde „Stillings
mand,” d. h. er trat fur einen anderen dienstverpflichteten 
D an  en  gegen Erlegung einer gewissen, ziemlich grossen Summe
Geldes ein und avancirte auch zum Unteroffizier. Aber P e d e r

/

M a d s e n  bekam Geschmack an den guten und schlechten Ver- 
gniigungen einiger Kameraden. C o p e n h a g e n ,  wo er stand — 
ist ein theuerer Ort, kurz er befand sich haufig in Geldver- 
legenheit und musste zum Borgen seine Zuflucht nehmen. 
G u n h i l d  hatte kurz nach P e d e r  M a d s e n s  W eggang, dem 
der Tod ihres Vaters bald folgte, auch das Land B o r n h o l m  
verlassen. Sie war des Verlobten wegen nach C o p e n h a g e n  

, gegangen, hatte sich im feinen Nåhen ausgebildet und fand 
bald die so miihsame, und docli so schlecht bezahlte Thåtigkeit 
als Nåherin. Aber ein sparsames Mådehen, wie sie war, macht 
den Schilling zum Thaler, und nach zwei Jahren angestrengter 
Arbeit konnté sie ihrem P e d e r  eines schonen Tages schon 
v i e r z i g  Thaler als die Frucht saurer Muhe zeigen. P e d e r  
betrachtete das Geld mit sichtlichem Gefallen und begann 
wenige Tage nachher von der nahen Moglichkeit ihrer Ver- 
.heirathung, und wieder einige Zeit darauf sogar von dem Sonn- 
tage zu sprechen, an welchem das erste Aufgebot erfolgen 
sollte. Er liess sich bei dieser Gelegenheit von G u n h i l d  
auch die vierzig Thaler geben — der listige Bursche wusste 
es so einzurichten, dass G u n h i l d  selbst sie anbot — um da- 
mit, einige zum Zwecke der nahen Einrichtung nothwendige 
Ausgaben zu bestreiten. Sein eigenes Geld — das fur. die 
Stellung — lag ja wie immer bei dem Compagniechef, und 
sollte erst bei der einstigen Entlassung ausgezahlt werden. W ie  
glucklich war G u n h i l d  — wie gern gab sie die vierzig Thaler, 

— wie bitter wurde sie getåuscht!
j

Es vergingen mehrere Wochen und auch jener bestimmte



• m

Sonntag, ohne dass P e d e r ,  der nur sehr selten am spaten 
Abend und auf kurze Zeit zu seiner Verlobten kam , die zum 

Aufgebote nothwendigen Papiere aus der Heimath erhalten 
hatte — so wenigstens sagte er. In dieser Zeit der vergeb- 
lichen Erwartung nåhte G u n h i l d  eines Tages bei einer Frau 
Råthin — ich weiss nicht, ob es eine Kammer-, Kanzlei-, 
Kriegs-, Consistorial-, Justiz-, Etats-, Conferenz- oder welche 
andere Gattung von Råthinnen w ar, welche in C o p e n h a g e n  
leben. Die Kochin zeigte der im Hause sehr wohlgelittenen

I 1

Nåherin eine Haube, die sie sich zu ihrer, auch nahe bevor- 
stehenden Hochzeit bei einer, zwei Stockwerke hoher wohnen- 
den Putzmacherin håbe inachen lassen. Die Haube findet Ge- 
schmack, und G u n h i l d  beschliesst nach der Arbéit mit der 
Ivochin hinauf zu gehen und sich ein gleiehes Exemplar zu 
bestellen. Die Putzmacherin empfangt diese Bestellung sehr 
freundlich und åussCrt dabei: die G u n h i l d  ware gewiss von 
B o r n h o l m ,  sie hore es am Dialekt, den sie sehr liebe. 
G u n h i l d  bejaht es und fragt, ob sie schon mehr B o r n h o l 
m e r  kenne und gehort håbe.

— „Ja w ohl, mein Bråutigam ist ja selbst ein B o r n 
h o l m e r . ”

— „Das ware, wie heisst er denn?”
— „ P e d e r  M a d s e n ,  ein Unteroffizier.”
— „ P e d e r  M a d s e n  das ist doch unmoglich, das ist ja

*

mein Bråutigam,” ruft G u n h i l d  entsetzt.
— „Gott verhiite, es kanri ja  mehre P e d e r  M a d s e n  

gehen, aber hier sehen Sie,  hier håbe ich sein Daguerreotyp.”
G u n h i l d  sah es und fiel sprachlos zu Boden. Sie wurde 

in bewusstlosem Zustande nach dem Hospital gebracht, und drei 
W ochen lang stritten sich Leben und Tod fiber ihrem Bette. 
Endlich war Aussicht zu ihrer Genesung, und nach wieder einem 
Monate wurde sie als geheilt entlassen. Geheilt — aber ge-

s

brochen begann sie von Neuem ihre Beschaftigungen. Viele 
ihrer Kunden hatten inzwischen eine andere'Nåheringenoinmen,

15
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und es wurde ihr anfånglich schwer, ihren Unterhalt zu ver 
dienen. Aber sie lift geduldig, that auch keinen Schritt, jene  
vierzig Thaler zurfick zu erhalten, um welche sie der Treu- 
lose betrogen. Da eines Morgens ganz friih begegnet ihr 
P e d e r  — das bleiche, gramverzehrte Mådehen sehen und auf 
sie zustfirzen, sie um Vergebung zu bitten und Reue zu 

geloben, war das W erk eines Augenblickes. G u n h i l d  war 
weich genug. Sie haben sich wenige W ochen spater gehei-
rathet. und sind mit dem Stellungsgelde nach A m e r i k a  ge-

/

gangen. Beide wollten nicht mehr an einem Orte sein, wo der
V

Eine so viel gefehlt, die Andere so 'viel gelitten hatte. Das 
ist die erste Geschic.hte.

Ein Békannter von mir hatte einen B o r n h o l m e r  zum
▼

Rutscher. Das war ein kraftiger, stammiger Kerl ,  der buch- 
ståblich flir drei — namlich fur drei D anen, also ungefåhr ftinf 
Deutsche — ass. Frohlich und wohlgemuth, .geschickt. und 
zuverlåssig,- trank er zwrar auch sehr viel, aber war doch nie- 
mals betrunken. Je schwerer es in C o p e n h a g e n  ist,  gute 
Dienstleute und Rutscher zu haben, je  vergniigter war mein 
Bekannter fiber seinen Ole .

Plotzlich anderte sich das Alles. O le  wurde zusehens 
magerer — er ass nie melir als den driften Theil der frfiheren 
Portion — trank nur einen Schnaps am Tage — war still und 
einsylbig, nachlassig und zerstreut. W ie hing das zusammen? 
Das vermochte eben Niemand im Hause sich zu erklaren. Der 
A rzt, gelegentlieh auf O l e ’s Zustand aufmerksam gemacht, 
konnte Nichts aus ihm lieraus bekommen. Da sprach einmal 
der Herr selbst und sehr vertraulich mit ihm.

— „W eisst Du, O l e ,  dass ich Dich kaum mehr gebrauchen 
kann ? ”

— „Das glaube ich gern; ich will auch fort, und ich wollte, 
ich ware es schon.”

— „Aber was fehit Dir denn eigentlich, O l e ?  Du weisst, 
ich mag Dich gern leiden und werde Dir gern helfen/7
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— „Das kann Niemand, mein lieber Herr, das karm iiicht 
einmal der liebe G ott!”

— „Aber O l e ,  wer wird so lasterlich reden?! Sage tnir 
lieber, was Du hast/'’

— „Aeh, das ist eine lange Geschichte, ich will den Herrn 
nicht damit langweilen, helfen kann’s doch nicht.”

— „Nur zu, O l e ,  das wollen wir dann schon sehen.”
— „Sie wissen ja , ich hatte eine Kj a e r  e s t e  (wortlich  

ubersetzt „Liebste”, aber im D å n i s c h e n  gebraucht auch fur 
„Braut”). Ja ich hatte eine Kjaereste.und sie war mein Alles. 
Ich håbe nie ein rechtes Vergniigen gehabt ohne sie — ich

ø

håbe nie ein anderes Mådchen angesehen als sie. Nun hatte 
ich langst bemerken konnen, dass „etwas im W ege war.” Aber 
ich merkte nichts, sie war ja freundlich wie im m er, wenn sie 
auch nur wollte, dass ich an gewissen Abenden kommen solite 

— die Herrschaft hatte es nicht ofter. e^laubt — und nur immer 
den dritten Sonntag. Gut,  man fiigt sich. Zum Jule-A bend  
hatte- ich ihr eine schone Haube gekauft, schone Ohrbommeln, 
ganz von Gold und rothe Steine darin. W ie wird sie sich 
treuen, dachte ich. Aber als ich hinkam — sie machte mir 
die Thiire auf — war sie sehr freundlich, aber sagte, sie hatte 
keine Zeit. Ich gab ihr Alles und ging wieder. Sie gab mir 
nichts, aber das war dasselbe. Am ersten und zweiten W eih- 
nachtstage hatte sie auch keine Zeit, ihre Herrschaft gabe Ge- 
sellschaft. An beiden Tagen Gesellschaft und am Jule-A bend  
dazu? fragte ich sie.  Ja,  antwortete sie ganz treuherzig. So 
vertroste ich mich auf den Ncujahrstag. Sie wissen ja , ich 
war gefallen und konnte die W oche nicht ausgehen. Ich håbe 
zu iKr geschickt, sie ist nicht gekommen. Sie hat keine Zeit, 
dachte ich, und war wieder zufrieden. Neujahrs-Abend, denke 
ich, um sechs Uhr, da wirst du sie schon trefifen. Um 3 Uhr 
Nachmittags kommt C h r i s t i a n  von driiben und sagte, ob ich 
nicht ein wenig mit ihm spazieren wolle. Gut, ich ging mit. 
W ir kommen H o l m e n s k i r c h e  voriibe'r, die Thiire steht auf.
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C h r i s t i a n  sagte, wir wollen doch einmal hinein sehen, es ist 
gewiss Hochzeit. Da ging ich mit ihm hinein. Ja, es war 
auch Hochzeit — — meine Kjaereste stand am Altare mit einem 
Kerle, den ich nie vorher geSehen hatte, und sagte eben „Ja,” 
und der Priester segnete sie ein. Ich war erst wie vom Don
ner geriihrt, dann wollte ich dazwischen schreien, denn sie war 
mein von Gott und Rechtswegen, und kein Pfarrer hatte sie 
mir nehmen sollen und kein ehrlicher Kerl hatte sie nehmen 
konnen. Aher ich' konnte nicht sprechen. Die Zunge war 
steif und lahm. In meiner Brust ŵ ar’s , als ob etwas gerissen 
wåre. C h r i s t i a n — er wusste nicht, ob ich meinen Verstand 
verloren, denn er kannte ja meine Kjaereste nicht — schleppte 
mich hinaus, ich sprach kein Wort. und liess mich von ihm 
nach Hause bringen. Da håbe ich bis zum Morgen gesessen  
und håbe wieder geglaubt, dass Alles nicht wahr wåre, und ich 
wåre krank oder tråumfe’. Aber am Morgen ging ich ganz 
friih zu der alten Herrschaft. Ein fremdes Mådehen machte 
mir auf, und als ich nach „Ihr” fragte, da sagte sie ganz gleich- 
’giiltig, die wåre ja gleich nach Weihnachten abgezogen und 
håtte gestern Hochzeit gehabt! Das ist die Historie. Nun bin 
ich geworden, wie ich bin, und besser wåre mir, ich wåre gar 

nicht m ehr! ”
— „Das ist ja eine traurige Geschichte, O l e ,  aber wer 

wird sich so klein kriegen lassen von einem Frauenzimmer. 
So gut wie die war, bekommst Du zehne wieder.”

— „So gut wie die war, zehne. Ja, das glaube ich, aber 
ich will nicht éine m ehr, denn so wie sie konnte ich doch 
keine wieder lieb haben. N ein , nein, es ist aus m it'm ir, sie 
hat mein Leben gestohlen, sie hat mich betrogen, sie hat ihren 
Mann betrogen.”

— „W arst Du denn nicht bei ihr und hast sie zur Rede 
gestellt, ich håtte ihr doch” —

— „W as hilft’s mi r ?  und ihr Mann, der wird ja noch 
rechtzeitig erfahren, was er an ihr hat. Ich weiss nicht einmal



seinen Na'men und will ihn nicht wissen. Aber Sie wissen nun 
Alles, und nun sprechen wir nicht mehr davon.”

Der Herr begriff, dass ein weiteres Zureden nichts helfen 
konnte, aber er hoffte, die Zeit werde das Uebrige thun und 
den Menschen wieder zur Raison bringen; vver weiss, ob diese 

Hoffnung jeinals erfiillt worden wåre. Nach einem Vierteljahre 
hatte sic.h aber O le  noch nicht geåndert. Sein Herr glaubte 
ihm einen Dienst zu thun, wenn er ihn bei sich verabschiedete 
und zu einer anderen guten Herrschaft bråchte. Indessen auch 
dieses Mittel hatte keinen Erfolg, bis O le  wenige Monate 
spater an einem Cholera-Anfalle verschied. — —

. Das ist die zweite Geschichte — gerade wie die åndere, 
eine recht alltagliche und alte, doch —

„wird sie taglich neu,
„Und wem sie just passiret, 
„Dem bricht sie’s Herz entzwei.”

*

Von B o r n h o l m s  wissenschaftlicher und schoner L i t e r a -  
tur ist nicht viel zu sagen. Eine „Bornholmske Selskab for 
Efterslaegten” (Bornholmische Gesellschaft fur die Nachwelt) 
gab in den Jahren 1806 bis 1810 drei Hefte Sammlungen her- 
aus, in denen sich zwar Vielerlei durch einander, aber nichts 
besonders W erthvolles befindet. Von den bornholmiscbfen 
Poesien, die sich dort finden, wollen wir diejenige mittheilen 

• und iibersetzen, die uns als die gelungenste erscheint. Es ist 
eine bornholmische „Hirtenweise” beim Heimtreiben des Abends, 
die nach einer..Kirchen-Melodie gesungen werden soli:

I Vesterhavet siunken er
Den Dagens lyse Klode ,
Kun Rodmen af den Giands jeg seer 
Dog glemmer ei det Gode



Det Lys, den Varme, Frugtbarhed, -
Som daglig.fra den straaler ned 

- Til hvad paa Jorden lever.

En stille Ro udbreder, sig,
Selv Vestenvinden hviler,
Den Aftentaushed stemmer mig 
Saa rort jeg hiemad iler;
Ja Hiord! det Aften er, driv hiem 
Til Hvile, Nat er skabt beqvem 

; For mig, saavelsom Eder,

Hor! sodt hist kielne Fieldstavn slaaer,
Fra Dammen Puggen qvåkker,
Hvert Dyr sin Liges Rost forstaaer,
En Lyd den anden vakker;
Fra Kiaerets Bund, fra Traeets Top,
Til Dagens Gud, Alt sender op 
Taknemmeligheds Toner.

Ja Tak, o Gud! for denne Dag,
For min og Qvaegets Fode!

* Giv at jeg med dit - Velbehag
Hver Aften gaae i Mode,
Giv Troeskab, opfyldt Pligt og Dyd 
Mit Hierte skiaenke Fred og Fryd,
Hver Gang jeg gaaer til Hvile.

i

Tn moglichst treuer Uebersetzung wiirdé die W eise also 
lauten:

Im Westen-Meer versank nun ganz . .
Die Kugel mit des Tages Gluthen,
Nur seh3 ich nocli den rothen Glanz,

# Doch nicht vergéss’ ich jetzt des Guten,
Des Lichts, der Wårme, Fruchtbarkeit,
So tåglich sie ■herniederstreut 
Zu Allem, was da lebet.

■ . >\ ; ■...

Und stille Ruh’ verbreitet sich,
Selbst Westwind ist nicht mehr zu spiiren —
Wie weiss die Abendstille mich,
So oft ich heim zieh’, tief zu riihren! •

■:> - 7

Ja Heerde, Abend ist’s, treib’ sacht 
Zur Ruhe heim, dazu die Nacht 
Fur mich wie euch erschaffen.

■ s
* ■ :-v  "

tf. «■■■'■,■ *
M ,

' \ v-iV . ;  ’ <V«. f J



Hor! lieblich schlågt die Nachtigall,
Der Frosch quakt aus den Teichen,
Ein Thier versteht des andern Schall,
Ein Laut weckt einen gleichen:
Vom Boden tief, von Båumen hoch,
Zum Gott des Tag’s schickt Alles noch 
Des Dankes Lobgesångé.

Ja Dank, o Gott, fur diesen Tag,
Fur mein und ineines Viehes Leben:
Gieb, dass ich immer Dir géfallen mag,
So oft ich Abends will zur Ruh’ mich geben,
Gieb Treu’, zur Pflicht gieb Tiichtigkeit,
Dem Herzen aber Fried’ und Freud’,
So oft’s zur Ruhe eilet.

Aber vielleicht ist dieses L ied, wahrscheinlich nach einem 
alten, in bornholmischer Sprache gebråuchlichen von einem 
dortigen Prediger danisch aufgeschrieben, doch in der obi- 
gen Gestalt niemals in den Mund eines bornholmischen Hirten 
gekommen. Denn es ist langst und wie uns dunkt unzweifel- 
haft dargethan, dass die Sprache, die heute noch von den 
Bauern auf B o r n h o l m  allgemein gesprochen wird, weder da
nisch, noch, trotz der viel grosseren Aehnlichkeit mit dem 
Schwedischen, das Letztere — sondern eine ganz eigenthum- 
liche, selbststandig entwickelte Sprache ist. °)(8) *)

*) Das B o r n h o l m i s c h e  hat nicht allein eine andere Aussprache 
einzelner Buchstaben, es hat drei Geschlechter, einen von den ge- 
nannten Sprachen verschiedenen Gebrauch der Artikel, der Pronomen, 
der Zeitworter und eine nicht geringe Zalil von Haupt-, Bei- und 
Zeitwortern, die weder mit einem schwedischen noch dånischen 
Stammworte Aehnlichkeit haben. Wer sich fiir Sprachforschungen 
mehr interessirt, wtirde in dem „Ordbog og Observasioner om den 
bornholmske Udtale” vom Amtmann Ur n e  und in dem mehrerwåhn- 
ten Buche von S k o v  g aard,  dem auch ein kleines bornholmisches 
Worterbuch beigefiigt ist, interessante Anleitungen finden.
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D e r  letzte Tag meines Aufenthalts auf B o r n h o l m  war der 
Freitag. An ihm soilte der „ S k i r n e r ” wieder ankommen, um 
am folgenden Tage nach C o p e n h a g e n  zuriickzukehren.(9) Aber 

zuweilén ’wird diese Ankunft wenigstens in R o n n e  vergeblich 
erwartet. Biast es nur ein wenig stark aus W esten, so kann 
selbst ein Dampfschiff nicht ohne Gefahr in den Hafen von
__ I
R o n n e  einlaufen. Der S k i r n e r  nimmt dann seinen Cours 
um den H a m m e r  herum, und geht auf der Ostkiiste bei 
A l l i n g e  vor Anker. Die Passagiere mussen in solehen Fal
len am friihesten Morgen zu W agen von R o n n e  nach A l 
l i n g e  gehen, dort. nicht viel spater als 5 Uhr friih eintreffen,

0 *

und sich dann in Boten nach dem Dampfschiffe bringen lassen, 
— ein zuweilen etwas nasses Vergnugen. Da es die Tage ' 
vorher so stark aus W esten geweht, und noch grosse See zu 
vermuthen war, machten wir uns auf diese zweite Reise nach 
A l l i n g e  gefasst. Aber der Morgen war fast windstill, und als 
wir gegen 6 Uhr nach dem Hafen herabgingen, um vom Loot- 
senthurm den S k i r n e r  und seinen Cours zu erspåhen, sahen 
wir auch gliicklich in fernster Meeresferne zwar noch kein 
Schiff, aber doch einen Rauchstreifen, aus dessen Gestalt und 
Bewegung geschlossen werden konnte, dass der S k i r n e r  auf  
R o n n e  lossteuere. So wurde eine sorglose Disposition fiir 

• den Tag gemacht, und zunåclist die Stadt weiter heraufgegan-



gén, um das sfidostlich von ihr gelegene Arsenal und den ihm 
henachbarten Friedhof zu besuchen. Aber das Arsenal, das 
sich in einem funden, den K astell-K irchen åhnlichen Thurme 
befind e t , war verschlossen. Der in der Nahe wohnende, mit 
dem Schliissel versehene Sergeant war schon' seinem burger- 
lichen Gewerbe nachgegangen, und ich vermag daher nichts 

von der Beschaffenheit der Kanonen, Gewehre und anderen 
Waffen zu verrathen, die darin aufbewahrt werden — glaube 
indess, nach den darfiber erhaltenen Mittheilungen, dass die 
Aussicht vom Arsenale auf Stadt und Meer lohnender, als die 
Betrachtung jenes Kriegszeuges ist. Am ersten Pfingsttage 
(30. Mai) 1563 hatte man von diesem Punkte aus die See- 
schlacht recht bequem und sicher iiberschauen konnen, die sich 
an jenem Tage zwischen einem schwedischen und danischen 
Geschwader entspann, wahrend beide Måchte officiell im schori- 
sten Frieden mit einander lebten. Ein Bericht eines Aueen- 
zeugen — des Churhessischen Gesandten an den Churfiirsten 
von Hessen — fiber diese Hergange, von dem ein Concept im 
Geh. danischen Archive aufbewahrt w ird, h a t . in mehrfacher- 
Beziehung Interesse genug, um seine vollståndige Aufnahme 
in der urspriinglichen Form hier zu rechtfertigen. Ffir die im 
Lesen des mittelalterlichen Deutschen weniger geubten Augen 
erlaube ich mir nur in Parentliesi die Bedeutung einiger W orte 
hinzuzuffigen:

Gnediger Furst v n d ') Herr. Als wir zu der Kon. W irden  
zu Schwedén kommen, vnd Ire E. F. G. (Eure fiirstliche Gna- 
den).-Brieue (B riefe) vberantwortet vnd doneben auch mundt- 
lich angezeig^ das v f (auf) Irer Kon. W . schreiben vnd begerh, 
E. F. G. gentzlich entschlossen w ere, E. F. G; tochter der- 
massen abzufertigen, das sie den XX May zu Rostock neben 
irem bruder vnd andern fursten, grauen (Grafen) vnnd (und)  
herren ankommen solten, ist Ire Kon. W ird. der Zeitunge sehr *)

*) y immer gleich u. '



fro wurden, vnd von stund an selbst hingangen, vnd die Schieff 
(Schiffe) zu fertigen mit érnst beuolen (befoHlen), haben auch 
sonderlich ein sehr schon (schon) neu Schieff, genant den 
Schwan mit Tapezerei, Bettwergk vnd aller notturfft vfs stedt- 
lichste (aufs Statti i chste) zurichten lassen, darauff das freulein 
sambt den anderen Furstén hett, mugen hininckommen.

Als wir nun Irer Kon. W . gesagt welchermassen der Konig 
von dennemark, wie wir solchs selbst gesehen, ein gross Krigs- 
uolk von Rytern vnd Knechten versamlet, auch mit etzlichen 
Seestaden, wie wir im durchzihen gehort, ein Bundtnus (Biind- 
niss) gemacht hatte, des furhabens Ire Kon. W . zu vberzihen
wie den auch die Sehe ( Se e )  vnd alle Pass dermassen verlegt,

*
P

das schwerlich jemandts zu der Kon. W . zu Schweden kom-
. men vnd sie des verwerennen mochte, jnmassen wir auch in

hochster gefahr vnsers leibs vnd lebens schwerlich weren durch-
1

kommen, mit vermeldung, dass wir vns besorgten, es wurde
4 '

E. F. G. wen sie der schwinde leufftn (?) berichtet, Ire ge- 
liebte Dochter etwan in die gefahr zu wagen bedenkens haben.

■ Darauf hat vns Ire Kon. W . geantwort, es nehme Ire Kon. W .
 ̂ * _______ ___ _ _

wunder, das wir Ire Kon. W . solche anzeigung gethan hettenn, 
dan (denn) Ire Kon. W . wusten ja nicht, womit sie Dennemark 
zu solchem vnfreundlichen furnehmen vrsache geben hatten, 
sonderlich Inen in disem christlich furhaben zu uorhindern 
( verhindern), mit weiterr vermeldung, das vngeuerlich (ohn- 
gefahr) vor einem Monat Jacob Bruckhausen der Denisch 
Amiral, jetzo gefangen, sambt noch einem denisch en Rath, des 
nahmen uns entfallen ‘), zu ihrer Kon. W . von wegen des Konigs 
von Dennemark gegen den Konig von Schweden eins stilstands” i
vnd friden v f beiden Seiten erbotten, vnd endlich einen friden 
beschlossen, welcher fride auch durch einen herolt mit Kessel- 
trommen in Schweden offenlich ist ausgeruffen wurden.

’) Es war Corf i t z ,  Knudsen U l f e l d t  zu Krogsbolle.
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Vber das, so håbe auch Ire Kon. W . oftmals und itzo
. J

neulich vom Konige zu Dennemark schreiben gehabt, darjn er 
sich gegen Ire Kon. W . aller freundschaft erbiete vnd Ire Kon. 
W . liben Oliemen vnd Vetter nennet, wie den soleher schrei
ben eins mittlerweil wir in Schweden gewesen von Dennemark
ankommen, daraus Ire Kon. W . nicht abnehmen kånten, das

%

Dennemark gegen Ire Kon. W . Ichtwas (E tw as) thetlichs fur- 
nehmen werde, mit mehren scharfen worten, wie aber deme 
( dem se i), so wolten Ire Kon. W . dennoch irer sachen ach- 
tung haben vnd sehen, wie er moeht’ vngefressen (ungefressen) 
bleiben.

Es wolten auch Ire Kon. W . die Schiffe dermassen lassen 
beleiten, das sie sicher von vnd wider zu Irer Kon. W . kommen 
konten. Ire Kon. W . wolten aber den friden zum ersten nicht 
brechen, auch mit dem geringsten kein vrsache darzu geben, 
mit mehrer gar stadlichen Koniglichen wortten.

Letzlich als alle dinge bestelt gewesen, haben Ire K. W ir- 
den Iren Rathherrn Georg G.eru freiherrn sambt andern Ge
sandten, wie E. F. G. aus inligendem Konigl. schreiben sehen 
werden, abgefertigt, sambt sechtzeh.en Mast Schitfen, Zweien 
Galleen vnd einem Boiert, das frewlein und die andern herren, 
wo sie zu Rostock ankommen werden, abzuholen, vnd hat Inen 
ernstlich auferlegt und beuolen, sich gegen niemandts etwas 
tedtlich zu vnderstehn oder furznnehmen, auch niemands zu 
rechtfertigen, vilweniger zu arrestiren. W o sie aber von je- 
mandts wurden angefochten,' mochten sie sich der Defension 
gebrauchen, Inmassen dan auch Irer Kon. W . Cammerer C l a u -  
d i u s  C o l l a r d i u s  sam bt' Andresen Ebte Schlossvoigt, aller

f «

Schieff heubtleut (Hauptleute) vnd Beuelhaber vf das gross 
Schiff den Elephandten genant, zusammen gefordert, vnd Inen 
in vnsrem beisein von wegen des Konigs obgemelts ernstlich 
angezeigt vnd vormelden haben.
• Also seint wir im nahmen Gotts mit gutten W indt abge- 

faren in meynunge niemandts wehr der wehre (niemandem, wer



es auch sei,) einigk leidt zuzvfuegen, sondern allein vnsern 
beuelich zu uorrichten (Béfehl zu.verrichten) zur fortsetzunge 

des loblichen vnd christlichen wercks. Als wir aber vf den 
heiligen Phingstagk nach Mittag. an Bornholden (Bornholm) 
kommen mit obbenanten ausgeriisten Schieffen, seint uns da- 
selbst am Ende des Landes etzliche denische Schiffe vmb zvvei 
Schlege begegnet, vnd man hatt vf der rechten Seite vil Schiffe 
gesehn, nemlich dreissig funff, fast in gestalt einer Wagenburg, 
was uns hero schwebende also, das wir v f der einen halben 
das Land, vf der andern seite aber vnd vor uns die sambt 
Schiffe gewesen. °)

Nun hat sich vnser Amiral seins beuelichs geholden, vnd 
sich irer érstlich nicht annemen, sondern durch sie hin passi

v e n  wollen, hatt auch die Heerpucken geschlagen vnd Trom- 
meter blasen lassen, damit sie sahen, das wir fridlich ziehen 

vnd nichts gegen sie vornehmen w olten, das aber vnangesehn 
(dessenungeachtet) hat ir Amiral vor den anderen ausgesegelt, 

• der volgents vf vnsern Amiral zum ersten sein Geschiitz ab- 
gehen lassen, auch in .vnser Schiff, den Elephanten, geschossen, 
daruber dan der vnser, .der nicht weniger mit aller nottdurfft 
zu gebiirlicher Defension.wol versorgt gewesen, verursacht, der

I

' nattirlichen notwehr zu gebrauchen vnd hinwiederumb zu ime 
inzuschiessen,. w ie denn geschehen, doselbst ein jeder seinen 
Amiral, wie billick, beistehen wollen, daruber von'beiden Par- 
theien drei der fiirnembsten Schieffe v f einander gestossen,

■ von vnsrer Seite der’Elephancft, welches vnser Amiral, vnd der 
Schwan vnd der Engel, von irer Seiten Hercules, ir Amiral, 
Hektor vnd Hirth, dan also seint' sie genant, von denen zum 
ersten eines jeder Amiral vfs hefftigs vnd dapferste einander 
angegriffen. Der almechtig aber, in welchs hånd die vberwin-

■ dung stehet, hatt es also gefugt, das der vnser im dritten

r

' ' *) Der grosste Theil dieser Schiffe waren offenbar Kauffahrer
- unter Convoi. i
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schuss iren Amiral das grosse sigel (S eg e l)  mit der mast vbrn 
borth ( iiber Bord) vnd gar abgeschossen, seint auch in die 
acht (? ) Personen im Mastkorb gew esen, welche in die see 
gefallen, vnd also ersoffen. Nichts desto weniger hat ein Jeder 
itzgedachter drei Schiffe sein bestes gebraucht, vnd so lange 
zum andern ab vnd an lauirt (lavii’t) vnd zugeworffen, bis vns 
Gott die vberhandt gegeben, da dann zuletzt ire genanten dreier 
Schieff haubtleuth die hute v f gestickt — ( die Hute aufgesteckt, 
nach R e s e n  erhielten die Matrosen Befehl, es zu thun) — vnd 

gnade begert vnd sich mit Volk, Schieffen vnd geschiitz ergeben 
mussen. Vnd ist auch vf irer seiten viel Volks blieben und 
verwundet, aber von vnsern bohleuten (Botsleuten) vnd Knech- 
ten, Biichsenschutz vnd a'ndern ist Gott lob gar keiner vorseret 
wurden, ausgenohmen, das etzlichemal in vnsre Schiff an der 
seiten am wasser und oben hin v..hero ingeschoss.en, deme doch 
alsbalt vvider geholfen. Ire Schiff aber seint also durchschos- 
sen, das sie sich vorm wassCT vnd vns nicht langer haben er- 
halten konnen, seint also mit vnsern volk besetzt, gebessert und 
geflickt, wo es nottig gewesen.

Vnsre andre Schiff aber seint auch woll nach den ersten 
dreien ankommen, vnd haben an den andern denischen Schief
fen ir gliick gleichfalls versuchen woll en, seint aber nicht wohli
an einander kommen, den die denischen seint inen zu schwinde 
entwichen und haben irer nicht warten wollen. Den wie iren 
Amiral die mast abgeworffen war, ist ihnen der muth •damals 
gar entfallen, vnd wie sie gesehn, das sich das gliick vf vnser 
seiten hingewendet vnd wir die vberhand genomhen, haben sie 
semblich nach einander sich dauon gemacht vnd vns bleiben 
lassen, gleichfals ist von der andern auch geschen, welche wie 
obstehet, sich vf der rechten halben sehen lassen. Dieser schar- 
mutzel bei Bornholden liatt geweret vber drei grosse stunden 
von zweien schlagen an, bis nach funffen, vnd sein v f beiden 
seiten vber die tausent schusse gescheen, seint auch auf. irer 
seiten vil personen, todt bliben vnd ersoffen, auch vber 900



gefangen, darunter ir Amirall J a c o b  B r u c k e n h a u s s e n  vnd
*

andre haubtleut. vnd von Adell laut beiligendes verzeichnis. *) 
Es seint auf dem Hercules allein 220 stuck vf reder ge

standen; one was v f den andern beiden Schiffen von geschutz 
gewesen, welches wir nicht gehabt. haben, ist aber nicht vnder 
300 stiicken vf denselben zvveien Schiffen gew esen, das also 
vf den dreien Schiffen bis ca. 500 stuck vnd vil Kenult vnd 
Lott erobert. wurden.

Letzlich haben auch die vnderthanen v f Bornholm, so den-
t

nemerkisch ist, vnd ihr die von Liibeck pfandtsweisse inhoben, 
sich befiircht, wrir wiirden Inen ih das Land fallen vnd sie 

etwa'brennen. Derwegen vns eine Summe gelts, nemlich sechs 
tausend thaler gebotten. Es hat aber vnser Amiral vnd der 
von Gerau sambt den andern Gesandten, one weitern beuelich 
Kon. W . zu Schweden, nichts annehmen wollen, dieweil inen 
von irem Konig so hart beuolen ist gew esen, gegen niemand 
was vindtlichs vorzunemen. *

W eiter haben' auch die schwedischen Gesandten alsbalt sie 
zu Warnemiinden ankommen seint, ein Galee (Galeas) an Kon. 
W . zu Schweden abgefertigt, vnd Ire Kon. W . alle handlunge 
zugeschrieben, auch von Irer Kon. W . erklerung begert, wie 
sie sich ferner in die See vnd widerumb reisen halten soliten, 
vnd haben alda auch einen neuen .mastbaum widerumb iri das 
gefangen denisch Schieff Herkoles eingezogenn.

Es liegen auch zu Stockholm des Konigs von Pohlen Ge
sandten, des Grauen von Dansick (Danzig) Diener, die zeigen 
an, das ir her der von Dansick (ihr Herr, der von Danzig) 
schon von wegen des Konigs von Pohlen schon auf dem W ege  
sei, ih Schweden zu kommen, vnd den vertragk zwischen Schwe
den und Polen zu schlissen, wie mans gentzlich dafiir halt.” —

*) H o l b e r g  in seiner Geschichte des dånischen Reiches sagt, 
dass damals 4 Schiffe, der Admiral, 7 Capitåne und 600 Bootsleute 
verloren gingen und ein grosser Theil in der Schlacht umkam.



In einem schwedischen Geschichtswerk *) befindet sich iibri- 
gens noch ein zweiter Bericht eines Augenzeugen tiber dieses 
Seetreffen, der mit dem obigen, was den Kampf und sein R e
sultat betrifft, ziemlich ubereinstimmt, jedoch von dem eigent- 
lichen Grunde der schwedischen Expedition ' nichts gewusst zu
haben scheint, denn er sagt: die Ueberfuhrung einiger Ver-

«

trauten des Konigs nach Deutschland sei nur Nebensache, die 
Hauptabsicht, des Konigs von Schweden sei gewesen, zu sehen, 
wie sich die dånische Flotte nur wohl benehmen werde, wenn 
sie der schwedischen in See begegne. Nur wenige Jahre vor- 
her (1535, 9. Juni) hatte ebenfalls unter B o r n h o l m  die dåni- 
schc Flotte die schw'edische besiegt, wurde aber zwei Jahre 
nach dem eben erzåhlten Treffen (1565, 8. Juli) zwischen 

B o r n h o l m  und R u g e n  geschlagen. Das Alles sind nun ver
gangene, wir wollen hotfen, flir immer vergangene Zeiten. Die 

Schweden, Dånen und N onvegen haben begritfen, dass ihre 
Einigkeit eine wesentliche Biirgschaft ihrer Unabhangigkeit ist. 
Vielleicht, dass auch die Zeit nicht fern liegt, wo die Stamme 
Skandinaviens und Deutschlands begreifen werden, dass nicht 
in gegenseitiger Anfeindung und in den Versuchen, den berech- 
tigten Forderungen nationaler Selbststandigkeit und Entwicke- 
lung entgegen zu treten, sondern in wechselseitiger Anerken- 
nung und treuem Zusammenhalten die sicherste Biirgschaft fur 
die gemeinsame Unabhangigkeit von den gigantischen Machten 
des Ostens und W estens liegt.

*) Sven Erik s en s Paralipomina.
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D ic h t  bei dem Arsenal liegt der F r i e d h o f  fur R o n n e .  Man 
hat oft gesagt, die Beschaffenheit der Friedhofe sei ein rechtes 
Maas zur Beurtheilung des eine Gemeinde belebenden Sinnes 
und Geistes. W o es unordentlich auf den Friedhofen aussieht, 
wo die Schaafe, Schweine oder wenigstens Ganse einen freien 
Zutritt haben, da setzt man,. und sicher mit vollem Rechte, 
auch wenig Zartheit in den Gemiithern voraus. W o n ur  
steinerne und eiserne. Denkmåler sich zeigen, die Gråber alle 
in geraden Linien steif neben einander liegen —' da vermuthet 
man einen kalten Sinn,  dem im Leben und Tod die Ordnung 
die Hauptsache ist. W o wir aber bei éiner Stadt oder einem
Dorfe einen schonen Garten finden mit Biischen und Blumen,

, \ '

aus denen hie und dort ein Denkmal oder ein Kreuz.blickt, 
mit einer Bank von Moos oder Stein daneben, und die Graber
in ihren. Reihen mit Blumen bekranzt und geschmiickt, da

\

glauben wir auch die Håuser von sinnigen Menschen bewohnt,
die gern und oft zu dem Staube der Lieberi wallen, um mit

#

ihrem ewigen Geiste verkehren zu konnen. Das sind ja Alles 
nur recht åusserlicbe Merkmale, aber sie haben doch eine ge- 
wisse Berechtigung und Bedeutung. Der Friedhof von R o n n e  
macht keinen unfreundlichen Eindruck. Unmitfelbar an dem 
• hohen, terassenformig abfallenden M eeres-Rande gelegen, tragt 
er viele Zeiehen, dass die Bewohner von R o n n e  ihrer Todten
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oft und in' Liebe gedenken. Ausser den Denkmalen von Mar
mor, Granit oder Sandstein, tragen kleine Kreuze die Inschrif-

♦

ten der stillen Bewohner, und um viele Gråber herum-finden
sich kleine Gårten, mit ausdauernder Liebe gepflanzt und ge-

*

pflegt. — denn der scharfe W ind , dem der Friedhof ausgesetzt
ist, macht diese. ausdauernde Pflege doppelt nothig'. A ber-es

•  » »
t

wird sich ja auch dort V ieles noch thun lassen fur Auge und
t  *

Herz. Ueber die niedrige Steinmauer schweift der Blick auf 
das M eer, von den Gråbern zu unseren Fussen auf die Unend- 
lichkeit. W ie viele der Schlåfer, die sich nun mit einem so 
kleinen Raume begniigen miissen, steuerten auf diesem Meere 
den fernsten Meeren und Gegenden zu, 'zåhlten die zurfick- 
gelegten Meilen nach tausenden und nun — vier Ellen genug 
fur den rastlosen Sinn! W åren sie es denn wirklich?! Da 
waren wir an der entscheidenden, grossen Frage — an der 

harten Speise, an der Jahrtausende vergeblich gekaut haben. 
Vielleicht soilte man sich nie mit der Frage beschåftigen —

I
und doch, wie zieht sie magnetiseh unseren geistigen Blick auf 
sich, wenn wir ihn erst einmal auf geistiges Leben gerichtet 
haben, und wie kommen wir doch gar nicht mehr von ihr los, - 
wenn der Verlust eines geliebten W esen s, eines W esen s, das 
geistig und korperlich ein Stfick von uns selber und vielleicht 
unser bestes Stfick war, uns nur zu. einem Theile hier weiter 
leben lasst, wåhrend der andere Theil mit den Geschiedenen 
fortlebt und verkehrt, so schwer dieser Verkehr auch wird.

i •

Es ist etwas Anderes, fiber Tod und Ewigkeit denken, weil
wir fiberhaupt gewohnt sind, den Blick weiter zu richten als
von Heute zu Morgen und darfiber zu denken, wenn der Hauch
des Jenseits unser innerstes Leben selbst getroffen hat. W as
alles Leben und Denken nicht vermocht hat, in uns die G e -
w i s s h e i t  ewiger Fortdauer hervorzurufen, das thut oft der
Tod eines geliebten W esens. W enn der Mensch keine W ahl
mehr hat als zwischen dem ewigen Verzichten und Entbehren « •
oder der Hotfnung auf eine selige W iedervereinigung, sie



nehme eine Gestalt an , welche sie wolle — so bleibt er selten 
noch zweifelhaft. Selbst da, wo die Liebe um die Liebe weint, 
bewåhrt die Liebe ihre erlosende Kraft und schafft Hoffnung 
und Glauben in ein zweifelrides, brechendes, aber doch Liebe 
erfiilltes Herz. Nuri soilten wir freilich sorgen, dass derSchm erz 
schon den' Glauben fånde und er ihn uns leichter machte und 
erspriesslicher fiir unseren Frieden. Aber wie stehen denn so 

viele Menschen und gerade unter den Gebildeten und Klugen 
dem Grabe und der Ewigkeit gegenilber!? Die Einen wehren 
sich gut und sehlecht, etwas mehr oder weniger giiicklich, 
durch die Uebertåubungen des Vergniigens, der Leidenschaft und

t

der Arbeit, dass nicht der Zustand der Furcht und Verzweif- 
lung ihrer Herr w ird, in dem sich ihr innerstes Leben befindet. 
Stårkere Naturen * sagen mit C å s a r : °)

Der Feige stirbt schon viel mal, eh’ er stirbt,
Die Tapfern kosten einmal nur den Tod,
Von allen Wundern, die ich je gehort,
Scheint mir das Grosste, dass sich Menschen fiirchten,
Da sie doch seh’n, der Tod das Schicksal Aller,
Kommt, wann er kommen soli.

Aber freilich mit dieser Starke und diesem Muthe haben 
wir keinen Trost an den Grabern der Unsern, und wie oft 
bildet sich nicht der m enschliche, Stolz ein, C å s a r  zu sein, 
wo er nichts ist als H a m l e t ,  H a m l e t ,  der sich, um nicht wie 
ein Mann tragen oder handeln zu m ussen, herzlich gern den 
Dolch in die Brust stiesse, wenn er nicht die „Traume” fiirch- 
tete, die in dem Schlaf kommen m ogen, „wenn wir den Drang 
des Ird’schen abgeschiittelt.” Doch ist es nicht H a m i e t s  
Furcht vor. den Tråumen und nicht das Gefiihl des B r u t u s ,  
das von ihm spater selbst Liigen gestrafte Gefiihl — dass es 
feig und niedertrachtig se i, aus Furcht was kommen mag, des 

' Lebens Zeit so zu verkurzen — das die meisten Verzweifelten 
von dem letzten, traurigen Schritte zuriick halt. Ein wunder-

*) S h a k e s p e a r e ,  J u l i us  Caesar  Akt II.

«



barer Ken ner des menschlichen Herzens, lasst G o t h e  den 
F a u s t  die krystallene Schaale mit dem braunen Safte von den 
Lippen nehmen, da die Osterglocken ertonen und in seinem  

Herzen den Glauben und die Ahnungen der Jugend wieder 

auferstehen heissen:

„Da sturzte sich der H i m m e l s l i e b e  Kuss 
Auf mich herab in heil’ger Sabbathstille.”

Es ist die Botscbaft der Auferstehung, es ist die Ahnung
eines zukiinftigen Seins, in der wir des gegenwartigen Daseins
uns zu erfreuen oder es doch zu tcagen verm ogen, so lange
wir nåmlich noch etwas von der H im m els-Liebe in uns haben,
sei dieses Etwas auch nur kummerlich gepflegt und erhalten.
Ja, es ist das Bewusstsein der Liebe Gottes und die Seligkeit
der Liebe zu den Menschen, die uns dem eigenen Tode gegen-
iiber getrost macht und linser Herz vor dem Tode bewahrt,
wenn wir irdisch verloren haben, was uns ewig theuer und
unvergesslich bleibt. W ir wissen und ahnen nicht, w ie der
„verklårte Leib” beschaffen sein kann und w ird, wenn wir
diesen sterblichen und gebrechlichen von uns gethan haben.
Die Untersuchungen und Vermuthungen darub er sind unfrucht-
bar — die Gewissheit der Fortdauer bleibt die Hauptsache.
Sie ist unmoglich ohne die Liebe zu Gott und in Gott, und
sie ist unzerstorbar, wo diese Liebe in uns wohnt. So bleibt
’es auch unbegreiflich, warum so viele Kanzelredner sich be-
sonders darin gefallen, den bildlichen Ausspriichen des neuen

 ̂ _ *

Testamentes iiber die Seligkeit der Auserwahlten und die
Qualen der Verdammten, eine wortliche Bedeutung zu geben.
W ir konnen die Ewigkeit nicht denken und daher auch nicht
die ewige Seligkeit — wenn wir aber uns der wenigen oder
der vielen Augenblicke in unserem Leben erinnern wollen, wo
wir uns selig fiihlten in einer riickhaltlos gebenden und em-
pfangenden Liebe, selig in dem Bewusstsein, mit Gott ver-
eint zu sein ,, so haben w ir, wenn auch nur eine schwache
Ahnung des zukiinftigen Gluckes. W enn wir uns dagegen die

L i
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schmerzliche Empfindung unseres Herzens uber unsere Thor-
heiten . in Gedanken,' W orten. und W erken vergegenwårtigen
und uns dabei sagen .m ussen, dass eine viel vollkommnere
Erkenntniss der.W ahrheit und Giite auch die Erkenntniss der
Thorheit und Bosheit viel vollkommner machen m uss, und dass
die Zerstreuungen und Verfuhrungen fehlen werden, die uns
jetzt jene schmerzliche Empfindung wieder vergessen lassen —
so haben wir ja eine Ahnung der Verdammniss. Der „Materialis-
mus ” freilich wird mit Seligkeit und Verdammniss s'cheinbar
am leichtesten fertig. Aber weil es mit diesem Fertigwerden
eben nur ein Schein ist, der bei der ersten, ernsten Bewegung

%

eines Menschengemuthes so leicht in Nichts zerfållt, hat es mit 
diesem eigentlichen Materialismus gar keine Gefahr. Diese 
Lehre, dass der Mensch Nichts sei als eine Zellenbildung,

i

unser Denken und W ollen , unser ganzes inneres Leben nichts 
als ein Produkt der Thatigkeit fassbarer Organe und Substanzen, 
und dass mit ihrer Zerstorung Alles voruber ware — diese 
ganze Lehre ist dem geistigen Instincte des Menschen viel zu 
sehr zuwider, als dass sie jemals auf zahlreiche Anhånger 
rechnen konnte, auch wenn sie wissenschaftlich viel besser be
grundet ware, als sie es ist.°) Verlangen aber nun gar diese 
Materialisten, dass die Menschen ohne die Gewissheit der Fort- 
dauer die Tugend lieben sollen um der Tugend willen — eine 
Tugend, die doch wieder nichts ware, als das Produkt der 
Gehirnthåtigkeit und Blutzusammensetzung einer Majoritåt oder 
Minoritåt vergånglicher Geschopfe, — so unterschåtzen sie in 
ihrer Klugheit die Klugheit der Menschen. Denn diejenigen, 
auf die sie rechnen, haben sich schon langst sagen mussen, 
dass die Liebe zur Tugend das schlechteste Mittel ist, um das 
Gliick in der Welt. zu verbiirgen, und da nun einmal jeder 
Mensch das unablåssige Streben hat, gliicklich zu werden und *)

*) Womit wir freilich die wissenschaftliche Bekåmpfung der Lehre 
keineswegs als uberflussig bezeichnet haben wollen.

i
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zu bleiben, da dieser Trieb in dem materialistischen Menschen 
sich mit verdoppelter Stårke auf das irdische Glfick richten 

muss, so wiirde es mit der Tngendliebe bald genug-vorbei .
j

sein. Es ist sehr charakteristisch, dass die deutschen Materia- 
, listen in diesem Sinne aueh Republikaner sind. Die Republik 

ist fur die Deutschen ebenso passend wie der Materialismes — 
es fehlen zu Beiden die Menschen. Ausnahmen beståtigen die 
Regel. Ich kenne einen hoheren Offizier — nicht in Deutsch- 
land, um etwaigen Inquisitionsgeliisten vorzubeugen — hinter 
dem ein langes Leben ohne Flecken, voller Pflichttreue, mili- 
tairischer und håuslicher Tugend liegt. Dieser brave Mann war 
furchtbar von der Gicht geplagt. Er ertrug ihre Schmerzen 
wie das mancherlei Unglfick, das ihn in seinem Leben getroffen, 
mit stoischem Muthe. Kurz nachdem er ein Krankenbett vieler 
Monate verlassen, besuchte ich ihn und suchte seinen Unmuth 
iiber die nur so langsam fortschreitende Genesung, so gut ich’s 
vermochte, zu mildern. Dabei sagte ich denn ihm, dass wir 
auch die åusseren Leiden, die Gott in seiner unbegreiflichen 
W eisheit fiber uns verhånge, mit Ergebung und Geduld tragen

- m ussten, denn auch sie soliten zu unserem Heile dienen und
\  \

Er werde zur rechten Zeit uns wieder Kraft und Gesiindheit
geben. Der alte Soldat horte mich sehr freundlich an und
antwortete dann: „Mein lieber Herr . . ., was Sie mir da sagen,
ist Alles recht gut gemeint und gesagt, das Schlimme ist nur,
dass es fur mich keine Bedeutung hat ausser der, dass ich
sehe, Sie meinen es gut mit mir. Aber ich håbe .von dem
hochsten, erhabenen W esen , das Sie Gott nennen, mein gan-
zes Leben lang eine viel zu hohe Meinung gehabt, als dass ich
mir einbilden soilte, es konne sich wirklich um uns einzelne

, miserablé Menschen bekfimmern. . W ir hochnasigen Geschopfe
'* bilden uns und lassen uns einbilden, dass wir in der Schopfung

und dem Herzen Gottes eine ganz besondere, wo moglich erste
Rolle spielten. Albernes Zeug — dazu hatte dieses erhabene

*

W esen wirklich ganz andere Geschopfe schaffen konnen, und

I



er hat sie sicher geschaffen, als dieses jåmmerliché Menschen- 
geschlecht mit seiner Eitelkeit und Niedertråchtigkeit. Ich gebe 
Nichts, gar Nichts um mein Leben und ich wiirde langst mich 
selbst davon befreit haben, 'wenn es nicht mein Pflichtgefuhl, 
mein militairisches Pflichtgefuhl — denn alles andere Pflicht
gefuhl scheint mir zum Teufel gegangen zu sein — wåre, das 
mich davon abhielt und der Gedanke, dass es meine Frau und
Kinder noch besser haben, so lange ich lebe. Kéin Mensch

/

in der W elt hat je  sagen konnen, dass der . . . .  sich irgend 
einer Verpflichtung entzogen, so lange es noch in seinem W illen  

stand, sie zu erfiillen. Darum halte ich aus, bis es vorbei ist, 
fur immer vorbei.” ' '

Da hatten wir denn eine seltene Abart. von Materialisten. 
Er leugnet zwar keineswegs einen Gott, aber wir Menschen 
sind ihm nichts als ein Stuck belebtes Fleisch, nicht viel bes
ser als ein In§ect. Er ersetzt, wenigstens in seinem Gedanken 
die Liebe durch das „Pflichtgefuhl” und ist wirklich stark ge- 
nug, die Trostlosigkeit jenes Glaubens zu ertragen und dieses 
Gefiihl trotz aller W iderwårtigkeiten zu dem Prinzip.e seines 
Lebens zu machen. Aber solche Naturen sind ja heute seltener 
als je  und sind immer selten gewesen. Viel håufiger, aber 
eben so ungefåhrlich fur die Gesellschaft, begegnen wir einem 
andern Materialismus. Er glaubt namlich an eine unfassbare 
S eele , die mit dem Korper nicht stirbt, die sich aber nach 
des letzteren Tode mit der „allgemeinen W eltseele” wieder 
vereinigt,- so zwar, dass sie das Bewusstsein der Personlichkeit 
verliert. Eine solche Vereinigung ist ja  aber eben k e in e  Fort- 
dauer, und von diesem Standpunkte kann man mit demselben 
Rechte sagen, wir (d. h. eben nicht w ir ,  aber das uns belebende 
Princip) sind im m e r  gew esen, wie dass wir immer sein wer- 
den. An eine solche Anschauung konnte sich eine andere 
schliessen, obschon sie sich eigentlich von dem Materialismus 
entfernt und ihre Lehre an und fur sich fur den Bestand und die 
Entwicklung der Gesellschaft und des Einzelnen nicht allein
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nicht gefåhrlich, sondern' sogar måehtig fordernd sein k o n n te .
Nach dieser Anschauung giebt es allerdings nach dem irdischen
Leben ein himmlisches. Alle Menschen sind b e r u f e n  an ihm
Theil zu nehmen, aber-W enige sind a u s e r w å h lt .  Die W e-
nigen — und ihre Zahl mehrt sich mit der zunehmenden Ent-

»

wickelung der Menschheit — sind diejenigen, welche schon 
auf Erden, sei es alt oder jung, so weit in ihrer innerlichen 
Fåhigkeit und Entwickelung kommen, dass in dem Augen- 
blic.ke ihres irdischen Todes die Seele bereits eihen verklårten 
Leib erhalten hat. W o aber der Sinn des Menschen nur auf 
das Irdische gerichtet gew esen, wo er nur auf das Fleisch ge- 
sået und dadurch der Seele die Moglichkeit genommen hat, 
sich zu entwickeln, da ist sie auch im Augenblicke des Todes 
zu einem personlichen W eiterleben ohne Kraft. So bleibt die 
W elt ein grosser Acker fur den ewigen Gott. Alle Menschen 
sind Saatkorner. W ie aber. nur die besten W eizenkorner zur 

neuen Aussaat benutzt w erden, s o . brauchten nur die zur inner
lichen Reife kommenden Menschen den Keim eines neuen Le
bens zur weiteren Entwickelung — in den anderen erlosche 
der Keim mit dem T od e, wie ja  der Keim auch in d e n  
W eizenkornern flir ein nahes neues Leben unentwickelt bleibt, 
die nach der Miihle kommen, um zermahlen zu werden. W er  
eine solche Anschauung theilt, der kann ja in ihr eine mach-

i

tige Aufforderung finden, seinen Geist fur die Ewigkeit ge-
schickt zu machen, und die Spanne dieses Erdenlebens zu
benutzen, um in W issen und in Liebe das Ewige in sich auf-
zunehmen und den verklårten Leib der Seele in Gott wachsen
zu lassen! Zwar hiesse es auch dann: „Viele sind berufen und
nur wenige sind auserwahlt,” aber es låge doch in unserem
W illen zu wåhlen, zwischen Tod und Unsterblichkeit, und

• *

wenn wir der letzteren ernstlich und eifrig nachjagten, håtten 

wir auch die Gewissheit, nach den Miihen dieses Lebens fur 
ein hoheres geschickt zu sein. Jedenfalls liegt eine ernstliche 
Gefahr weder fur dieses noch fur jenes Leben in dem eben

L
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dargelegten Standpunkte. ’ Dagegen kommen wir nun zu] einer 
anderenA rt 'M a te r i[a l is m u s , die nicht allein von so vielen
Gegnern des Materialismus bekåmpft, sondern .sogar indirekt

\

recht wesentlich gefordert wird, zu dem  Materialismus, nach 
welchem man auch die Richtung der Zeit materialistisch nennen 
kann, und von dem ernste Gefahren zu befiirchten sind. Das 

ist dér praktische Materialismus. W ie Viele giebt es nicht, 
die sich sehr ernstlich dagegen verwahren, als lebten sie wie 
d ie, so keinen Glauben haben — welche den Herrn bekennen 
und ihn anbeten und sein Leben und Sterben sich gern ein 
Verdienst sein lassen: wenn sie sich aber recht ernstlich einmal 
fragen wollten, worauf denn eigentlich ihr Sinn gerichtet, wel- 
ches das letzte Motiv ihres Thun und Treibens ist fiir sich 
und fiir Andere, welcher Kern denn hinter diesen hohen Phrasen 
und Meinungen der beabsichtigten Begliickung ihrer Mitmen- 
schen steckt, so kåmen sie wohl zu dem R esultate,'dass es 
das irdische Leben ist, der irdische Nutzen, das irdische Gluck 
und Ansehn, dem sie nachstreben — dass es immer nur das 
liebe „ Ic h ” bleibt, dem sie opfern. Es låsst sich ja nicht 
verkennen, dass so lange wir auf der Erde bleiben die Form 
unseres ' T huns, auf welchem Gebiete es sich bewegen mag, 
irdisch sein muss, dass wir den Umstånden, den aussern und 
åusserlichsten, dabei Rechnung tragen mussen; denn auch diese 
W elt hat ihre Bestimmung fur uns. Es kann daher immer nur 
auf.das letzte (nicht das vermeintliche) Motiv unserer Hand- 
1 ungen, auf die Grundrichtung unseres W esens und Strebens 
ankommen, wie sie auch durch unsere korperliche Schwåche 
gehemmt, durch unsere geistige Gebrechlichkeit und Fehler- 
haftigkeit geschwacht sein mag. Aber darin liegt der Priif- 
stein,. ob am letzten Ende das vergangliche Icfi und sein phy- 
sisches oder geistiges W ohlbefinden, oder die ewigen Ideen 
der Mittelpunkt unseres Lebens sind, und daran konnen wir 
das eine oder das andere bemerken — wenn wir namlich zu 
soleher Prufung. den Muth und die Kraft haben — ob namlich
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die Gottes- und Menschenliebe oder die Selbstsucht, sie sei
grob oder sehr verfeinert, als die letzte Tridbfeder unseres

— •

W illens angesehen werden muss. Es ist hier nicht der Ort, 
nåher zu untersuchen und nachzuweisen, wie nicht allein die

i

Einzelnen, sondern auch die Nationen und' ihre Regierungen
an diesem Materialismus leiden, wie er oft einen so wesent-
lichen Faktor - in den Berechnungen und scheinbaren Erfolgen 
der Politik bildet — ob nicht die Spekulation auf diesen Ma
terialismus der eigentliche Kern und Schwerpunkt- nicht allein 
der revolutionaren, sondern auch maneher „ conservativen” 
Staatsweisheit ist — ob nicht die Friedensliebe, die åussere 
Ruhe und die Theilnahmlosigkeit eines civilisirten V o lk esffir  
allgemeinere Fragen, hauptsachlich doch nur-das Ergebniss und 
der Ausdruck eines „verniinftigen, gemåssigten Materialismus” 
sind — ob sie nicht, wåhrend man sie rfihmt unter mancherlei 
Namen, doch eigentlich bei Allem erfreulichen Fortschritte des 
Culturzustandes, einen Mangel an Sinn fur die Ehre und Un- 
abhangigkeit und die Bedeutung einer Nation fur die Entwick- 
lung der Menschheit, also einen Mangel an Sinn fur die idealen
Giiter einer Nation verrathen — einen Mangel, der in der 

• _
Nemesis der Geschichte den Anfang auch zu dem materiellen 
Ruin und dem Untergange der Staaten in sich tragt. W er  
wirklich fiber das W ohl und die Zukunft seines Vaterlandes 
mit Ernst denken w ill, der . trete diesen Fragen naher und be- 
herzige die Antworten, die er ehrlicherweise sich geben muss. 
Aber er spiele sich selbst keine Ivomodie vor und lasse sich 
nicht von Komodien beirren. Denn es kommt die Stunde, wo 
es mit dem K om odien-Spielen ein Ende haben wird, und die 
Aktoren in ihrer wahren Gestalt erscheinen mussen. — Die Kirch- 
hofe werden freilich zur Belehrung selten besucht, und doch 
sind sie vortreffliche Vorlesungen fiber Lebens-, W elt- und’ 
Staatsweisheit. Man kann die Todtengraber - Scene im 
„Hamlet” hundert Mal lesen , und man wird es nie ohne eini- 
gen Gewinn thun. Viele mogen vielleicht wie H o r a t io  in ihr

Li..
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sagen: ,,Die D in g e .so  betrachten, heisst sie allzu genåu be-
trachten!” • • .

Seit der Zeit, dass ich mit diesen und åhnlichen Betrach-
tungen eine halbe Stunde auf dem einsamen Kirc.hhofe von

✓

R o n n e  verweilte, unter den Eindrucken seiner grossartigen
und feierlichen Umgebung, hat ein Schmerz der sehmerzlichsten
Art mein innerstes Leben getroffen. Plotzlich und ehe wir die
Moglichkeit begreifen konnten, ist ein liebes Kind in der Fulle
der Gesundheit, in der kråftigsten kdrperlichen und in einer
wunderbar iieblichen geistigen Entwickelung eine Beute des
Scharlachs geworden. Von unserem Schmerze daruber wi l l .
ich hier nicht reden, aber um der Traurigen willen, denen
dieses Buch in die Hånd fåilt, doch bei den inneren Erfah- %
rungen einen Augenblick verw eilen, welche diese triibe Zeit in 
meinem Herzen gezeitigt hat. Vielleicht dass dieser und jener 
Gedanke trostend und anregend auch auf andere Gemiither 
wirken kann. O t t i l i e  — so heisst die liebe, kleine Schlåferin 
— war der Relle freundliche Stern unseres Hauses. Da ist der

m

Stern freilich nun untergegangen. Die Augen leuchten nicht
mehr, das Kopfchen schmiegt ■ sich nicht mehr an der Eltern
Brust, die liebe Stimme schallt nicht mehr jauchzend durch
Haus und Garten. Da ist es recht still geworden. Aber in
unserem Herzen da leuchtet der Stern weiter, und wenn er erst
von den Thrånen verdunkelt war,. von dem jåhen Schmerze,
der Gedanken und Gefiihl allein beherrsehte, so gewinnt er
nun mehr und mehr an Klarheit und freundlicher Helle. W o
der Gedanke an den Tod uns jetzt entgegen tritt, siehe da

■

kommt er in der freundlichen Gestalt des entschlafenen Engels. 
Ihr Leben war fur uns eine Quelle der Freude, und ihr Tod  
will eine Quelle des Trostes und der Hoffnung werden. Das %
wird und das rnuss allen Leidtragenden mit ihren Todten ebenso 
gehen, wenn sie nur in herzinniger Liebe mit einander gelebt 
haben. W as wir aufrichtig und ruckhaltlos lieben, wird ein 
Stiick von uns selbst, und wir konnen es nicht mehr verlieren,
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selbst der Tod kann es uns nicht nehmen, wenn wir Schwach- 
glaubigen auch in dem ersten Augenblicke, wo seine kalte Hånd 
uns beriihrt hat, glauben, er hatte es uns genommen. Tauschen 
wir uns nicht: das Maas eines v e r z w e i f e l t e n  Schmerzes um 
einen Heimgegangenen ist nicht das Maas unserer grossen und 
wahren Liebe, sondern das Maas unserer kleinen, eigennfit- 
zigen, menschlichen Liebe zu ihm. Es heisst ja freilich von 

dem Herrn selbst in der Schrift, dass ihm die Augen fiber- 
gingen bei L a z a r u s  Tode — denn er hatte ihn sehr lieb 
gehabt — und Schmerz sollen îmd mussen wir Alle empfinden, 
wenn das Liebe Geben und Empfangen irdisch und zeitlich • 
unterbrochen wird. Aber dieser Schmerz ist und wird doch

v.

ganz anderer Art, wenn wir nur lernen w ollten, die Unseren 
recht lieb haben, und wenn wir verstanden, fur ihre Liebe zu 
uns und fur unsere Liebe zu ihnen einen gemeinschaftlichen, 
unerschiitterlichen Grund in dem zu finden, der die Liebe war 
und die Liebe ist von Ewigkeit zu Ewigkeit. Lassen wir den 
Schmerz, den diese'L iebe uns sendet, denn uns dienen, dass 
wir erweckt werden zur rechten Liebe fur die Gebliebenen —  
merken wir an ihm, dass Gott in unser Herz und in unser

t

Leben w ill, auch wenn er rauh und hart an die Thiiren klopft. 
Auch bleibt uns gar keine andere W ahl als ihm aufzuthun, 
wenn wir wirklich die herzzerreissende Bitterkeit unseres 
Schmerzes los sein und ihn nicht bios betåuben wollen. Ein- 
fach und so schon schreibt mir ein -geistlichcr Lehrer und 
Freund, der erst vo£ wenigen Jahren ein gleiches, trauriges 
Schicksal erlebte: „W ir haben es schmerzlich mitgefiihlt, wie 
das ja ein W eh ist, welches fiber so v ieles, man mochte 
sagen, alles Leid in dieser W elt so weit hinaus geht. Es ist 
uns dabei als ob wir von einem Schlage getroffen worden- 
waren, dessen schmerzliche Folgen wir niemals wieder wiirden 
verwinden konnen. Und das ist auch in der That so: es bleibt 
dies, glaube ich, eine wunde Stelle in unserem Herzen, so 
lange wir leben. Gott miisste ein recht grosses Unglfick fiber
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uns und die Unseren verhangt haben, dass wir Alle gliicklich
preisen mfissten, die nicht mehr lebten, sonst wiisste ich nicht,
w ie man es vergessen soilte, oder doch ohne alle Wehempfin-
dung daran denken, dass wir geliebte Kinder nicht mehr haben.
, »

Das ist mir gew iss, dass die allerglficklichsten Tage nicht im
Stande sein werden, uns fiber einen solehen Schmerz hinaus
zu heben. Zwar weiss ich w ohl, es ist eine Schwachheit dés
Glaubens, dass wir es nicht kdnnen, ein Mangel himmlischen
Lebens, dass es uns so schwer wird, einen solehen Verlust
zu verschmerzen, und Gott hat ihn gewiss auch deshalb mit

'fiber uns verhangt, dass wir inne werden sollen, wie sehr es
é

uns hierin noch fehit, aber wer unter uns hat die rechte 
Glaubensvollkommeriheit! Denn, ich bin gew iss, wenn es uns 
nur eine Minute lang vergonnt wåre,  unsere geliebten Kinder 
in ihrem neuen Zustande und ihren jetzigen himmlischen Um- 
gebungen zu sehen, es wfirde uns eine solche Freude fiber
kommen, dass wir ihren Verlust niemals wieder heldagen wfir- 
den,. w eil wir sie ja  so gliicklich wfissten, wie sie es bei uns 
niemals in irgend einer Beziehung werden konnten. W as uns 
nun nicht zu schauen vergonnt ist, das soliten wir wohl von 
Herzen glauben und recht o ft den Glauben in uns zuriickrufen, 
wie wohl und selig ihnen jetzt istj aber das thun wir nicht

i

genug. Auch meinen wir leicht, dass wenn dieser oder jener 
Umstand nicht gewesen w are, uns unser geliebtes • Kind viel- 
leicht doch erhalten worden w are, und dieser Gedanke kann 
uns auch qualen und zu einem Schmerzfe noch einen anderen, 
recht bittern bringen. Aber' ich bin doch schon langst der 
Ueberzeugung und werde es immer mehr, dass wir uns zwar 
durch Unvorsichtigkeit krank machen und so auch die Unsern 
-in Krankheit bringen konnen, aber wenn wir sterben oder Eins 
der Unsern, so ist das Gottes W ille und Rathschluss, denn es 
ist etwas zu Wichtiges ffir unsere ganze Entwickelung, wenn 
unser Lebensfaden hier abgebrochen wird, als dass Gott dies 
von geringen, und zuiålligen Umstanden abhangen lassen sollte.



Die Erfahrung spricht ja auch so deutlich dafdr: die Menschen 
sterben an den geringsten Krankheitszustånden und kommen

t

von den schwersten wieder auf. Eine grosse Menge Menscben 
ist in dieser Beziehung der grossten Gefahr ausgesetzt und setzt 
sich ihnen aus, und wird krank oder auch nicht, und wieder 

gesund und lebt, und Andere huten sich vor jeder, auch der
geringsten Unbesonnenheit in ihrem Leben, und sie sterben

*>

dahin, bevor man daran denkt. Mir ist es sehr gew iss, dass
Gott iiber Leben oder Sterben zu entscheiden allein 'seiner Macht
vorbehalten hat. W enn wir genug gelebt haben, dann ruft er
uns ab — wenn wir fur das hohere Reich reif sind, oder auch
vérloren — dann nimmt er uns von hier hinweg. U n d  fu r  d en
H i m m e l  r e i f  k o n n e n  a u c h  s c h o n  K i n d e r  s é i n ,  die ja
ohnehin nach dem Ausspruche des Herrn die grbssere Anwart-
schaft darauf haben; das wird auch mit Ihrem lieben Kinde,der
Fail gewesen sein, und deshalb hat es Gott so friihzeitig zu
sich genommen.” .

So weit mein theurer Freund — eine der johanneischsten
Seelen, die mir jemals in der W elt vorgekommen sind. Nun
bin ich freilich nur bedingt mit der Anwendung einverstanden,
die er dem Ausspruche des Herrn „Lasset die Kindlein zu
mir k o m m e n . . . ” und „W enn ihr nicht werdet wie die Kind-

%

. l e i n . . . ” geben zu wollen scheint. Die Empfanglichkéit fur 
das Reich Gottes ist freilich in den durch die Selbstsucht 
noch nicht verdorbenen Kinderherzen am grossten, und in die
ser Empfanglichkéit liegt vielleicht bei Gross und Klein die 
eigentliche Reife fiir ein hdheres Dasein. W ie es aber immer 
wider die Natur zu sein scheint, dass Kinder sterben, so 
wiirde es uns auch wider die W eisheit und Liebe der W elt- 
regierung gelten, wenn wir annehmen wollten, dass ein lån
geres Leben die Menschen immer unempfånglicher und unge- 
schickter fur das kiinftige Dasein machen m u s s t e .  Darum

I
musste wohl auch jener erste, von uns Eltern tåglich zu be- 
herzigende Ausspruch des Herrn nur so verstanden werden:



W ir so llen . die Kinder so friihe wie moglich zu dem Herrn 
fiihren und sie 'sein W ort horen lassen, denn in ihren Herzen 

findet es doch „den fruchtbarsten Boden, und weil die Frucht 
dieses W ortes das .Himmelreich. ist und sein soli, so haben 
diese Kinder darauf eine grossere Anwartschaft, als wenn das 
W ort erst zu den in der W elt und durch die W elt inehr ver- 
hårteten Gemiithern kommt und sie zu gewinnen sucht. Mit 
jenem  zweiten Ausspruche' aber will Christus uns darauf hin- 
weisen, dass alles Leben und W issen uns nicht helfen kann — 
vveder fiir den Frieden auT Erden, noch fur die himmlische 
Seligkeit — wenn es uns die Ernpfånglichkeit nimmt, die wir 
als Kinder fiir das Reich Gottes hatten, und nicht vielmehr 
zu der kindlichen Liebe und Unbefangenheit zuriickfuhrt, 
die wir damals besassen. Darum finden wir denn auch bei 
den wirklichen W eisen der Erde (nicht bei den nur sehr Ge- 
lehrten und sehr Klugen) eine wunderbare Kindlichkeit des 
Gemiithes und Naivitåt- • ihres ganzen W esens. Die Furcht 
(Liebe) Gottes ist nicht allein der Anfang, sondern immer auch 
das Ende der W eisheit. Die Gelehrsamkeit und das W issen  
konnen dazu wohl Mittel werden, aber sie sind weder die un- 
bedingt nothwendigen, noch die in allen Fallen sicheren. Sie 
liihren den Einzelnen vielleicht eben so haufig von Gott, als 
zu ihm hin, aber im Ganzen und Grossen sind doch die Fort- 
schritte der W issenschaft, sogar diejenigen, welche augenblick- 
licli zu irrigen Resultaten fuhren, entweder schon Fortschritte 
in der Entwickelung des menschlichen Geistes oder Vorber.ei- 
tungen’fur dieselben. Deshalb bedarf es auch nicht fiir das 
Reich Gottes (aber vielleicht wohl fiir das Reich der Selbst- 
sucht) der „Umkehr der W issenschaft”, sondern nur des Kam- 
pfes gegen die Selbstsucht, die sie gefåhrlich machen kann. 
Denn es ist nicht die W issenschaft, welche einzelne oder viele 
Menschen fiir das himmlische Reich verdirbt, sondern die Lieb- 
losigkeit des Herzens, mit dem sie getrieben w ird, und die

ft >

Verderbtheit des W illens, auf den sie triflft.
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Es sei aber nun eine Beståtigung der Dinge oder eine Aus- 
nahme, dessén bin ich gew iss, dass dieses verklårte Kind fiir 
das hohere Reich reif war, und dass wir und hundertmal bes- 
sere als wir und das Gliick und das Ungluck dieser W elt es 
nicht hatten reifer machen konnen, als es war, da es Gott hin- 
wegnahm. Der Leser wird dieses W ort verstehen, wenn ich 

mit wenigen Ziigen ein Bild dieses Kindes zu entwerfen suche. 
Beginnt dieser Versuch mit der Mittheilung, dass O t t i l i e  we- 
nige Tage vor ihrem fiinften Geburtstage starb, — so mag es 
ilberspannt erscheinen, von einer himmlischen Reife zu reden. 
Aber man hore den kleinen Leben'slauf dieses gliicklichen 
Kindes.

Die „kleine D ick e”, wie sie genannt wurde und zuweilen
sich selbst nannte, war von einem starken, kråftigen Korper-
bau. Eine sehr hohe Stirn, grosse glånzende Augen, kleine
Grubehen in den W angen gaben ihrem Gésicht einen anzie-

/

henden Ausdruck, ohne dass man es sclion nennen konnte.
Sie hatte von Natur ein ungestiimes Temperament, das wohl
dazu beitragen mochte, kleinen Uebeln, von denen sie hin und
wieder befallen wurde, einen sehr heftigen Charakter zu geben.
Sie konnte einen Tag sehr krank und am folgenden wieder
frisch und gesund sein. Das Ungestum ihres W esens zeigte
sich naturlich in ihren ersten Lebensjahren auch in der Heftig-
keit ihrer kleinen W iinsche und in dem Schreien, wenn sie
ihr versagt werden mussten. Aber kaum war das dritte Jahr
zuriickgelegt, da hatte sie begriffen, wie die Ausbriiche dieser
Heftigkeit ihre Umgebung betriibten, sie wurden sehr selten und
verschwanden fast* ganz — „ich will mich "besinnen”, sagte sie

»

selbst, und tiberwand sich. Nur langsam hatte sie sprechen 
gelernt, aber da sie es einmal konnte, sprach sie mit unge- 
wohnlicher Lebhaftigkeit und einer Beredsamkeit, der man kaum 
etwas abzuschlagen vermochte. Zudem waren die W iinsche, 
die sie fur sich hatte, immer so bescheiden, und wir waren so 
gliicklich, sie erfiillen zu konnen! In ihren geistigen Fahig-



keiten stand sie zwar in einer scharfen und fein untérscheiden-
den Aufifassung hintér ihrer zwei Jahre ålteren Schwester ein

. * \

wenig zuriick, aber sie besass eine wunderbare Unmittelbarkeit 
des Begreifens. Kurze Zeit vor dem zuruckgelegten dritten 
Lebensjalire hatte ich den Unterricht mit der fiinfjåhrigen 
Schwester begonnen. Nachdem die Jtingere wenige Tage die 
einstiindige Trennung von ihrer Schwester ertragen, bat sie.  
mit ihrer Unwiderstehlichkeit, an den Stunden Theil nehmen 
zu diirfen. Sie wolle auch ganz still sein. W ie treu hat sie
, v» I

wahrend 'eines ganzen Jahres .dieses Versprechen gehalten! 
Die Stunde begann (und' béginnt fur die Schwester noch) mit 
dem Singen ein’iger Choralstrophen ’zum Piano. Da die Måd
ehen noch nicht lesen konnten, wurde ihnen Zeile fur Zeile 
vorgesagt. Das war freilich nur wenige Mal nothig, und sie 
konnten das betreffende Lied auswendig, wahrend auch die 
Melodie nach wenigen W iederholungen sich bei ihrein vor- 
trefflichen musikalischen Gehor ihnen fest eingeprågt hatte. 
O t t i l i e  hatte niemals ein Gebet oder ein Gesangbuchslied oder
die yielen andern deutschen und dånischen Liedlein, die sie

•*

kannte, in der gewohnliclien W eise auswendig gelernt. Sie 
wusste Alles „par coeur” im eigentlichen Sinne des W ortes. 
Das Vaterunser, das Morgen- ; Tisch- und Abendgebet sprach 
sie ohne Anstoss mit wunderbarer Innigkeit. nach dem Ge- 
brauche weniger Tage. Unter den Liedern und Melodien 
waren es besonders drei, die sie vor den anderen liebte, und

N

von denen sie wenigstens einen oder einige Verse tåglich singen
* >

wollte ausser dem Morgenliede. Das waren: „Vom Himmel 
hoch da komm’ ich h er”, — das erste Weihnachtslied, das sie 
gelernt, — „Komm’ Geist des Herrn kehr’ bei uns ein” (Meh: 
Eine feste Burg) und „Befiehl Du Deine W ege. ” Je ofter sie 

diese Lieder sang und . sagte, je  mehr schien sie die Gedanken 
zu begreifen, je  ausdrucksvoller vermochte sie dieselben wie- 
der zu geben — von der Eintonigkeit eines Hersagens oder 

Herbetens war bei ihr nie eine Spur. Nach dem Singen zer-
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fiel der Unterricht mit ihrer Schwester in drei ‘ Abtheilungen, 
jede von 20 Minuten. Die erste war fur die kleine Zuhorerin 
sehr schwer — denn die Schwester lernte allein leseh , da sie 
aber die Buchstaben schon kannte, so ging ich sogleich an das 

Lesen selbst, mit dem kleine Denkubungen und Erklårungen 
uber die Bedeutung der W orte verkniipft wurden. Da fiel 
denn auch fur die Jiingere manche Bemerkung. und Frage ab, 
und ein freundliches Låcheln belohnte den Lehrer flir die ihr 
erzeigte Aufmerksamkeit. Aber so wie das W ort: „ S o  weit 
wollen wir’s mit dem Lesen lassen,” von mir gesagt war,. da 
verklårte sich das gauze Gesicht, und mit einem frohlichen 
„beim R echnen komme ich auch mit daran” nahm sie an den 

Uebungen darin und an den Erzahlungen aus der Naturgeschichte 
und an Gespråehen Theil, die sich daran kniipften und mit denen 
der Unterricht schloss. Alles, was sie begriffen hatte, hielt sie 
fest. Mit besonderer Vorliebe jedoch hatte sie die Erzåhlun- 
gen aus dem Neuen Testament aufgenommen. Sie liebte den 

t Heiland und lebte in ihrem kleinen^Herzen mit ihm, wie mit 
anderen Personen, die ihr fern waren und deren åusserer Er- 
scheinung sie sich nicht mehr erinnern konnte. Denn alles das 
friiher Erwåhnte war eben nur das Kleine an ihr, das Grosse 
und Himmlische war ihr Herz, dieses Herz voller Heiterkeit, 
voller Liebe, voller Seligkeit. Mit diesem Herzen umfasste sie 
Gott und die W elt, die grossen und die kleinsten Erscheinun- 
gen, die ihr nahe traten und vor Allem die Menschen. Kein

t

Wiirmehen war zu klein, als dass es nicht fur sie ein Gegen-
stand der Bewunderung oder doch zartlicher Theilnahme hatte
werden konnen. Mit denselben freudestrahlenden Augen be-
trachtete sie das Meer, die Landschaft, die Pracht des Sternen-

✓

himmels und ihr kleines Blumenbeet. „D as Alles hat Gott 
gemacht!” jauchzte sie oft und freute sich mit hinréissender 
Freude. Ihre Liebe aber war christlich, denn sie nahm gern 
und mit Dank, aber nur um zu geben. Niemals durfte man 
ihr etwas geben oder versprechen, ohne einer Frage mit lieb-
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lichem Nachdruck zu begegnen: Und L i e s c h e n ? !  Da ver- 
ging kein T ag, wo sie nicht von ihrem Friihstucke etwas bei 
Seite gelegt hatte, um der Sehwester, die natiirlich schneller 
ass, noch eine Ueberraschung zu bereiten. Die Sehwester, die 
Eltern, die treue W årterin, die Grosseltern in der Ferne und 
Onkel und Tante in der Nålie erfreuten sich ja  ihrer Liebe 
am meisten, aber sie machte doch eigentlich keinen Unterschied 
zwischen ihnen und anderen Menschen, die freundlich mit ihr 
waren, und das waren ja A lle, die sie sahen. Arme Kinder 
zu beschenken und mit ihnen zu theilen, war eins ihrer gross
ten Vergniigen,, und wenn sie Kinder bei sich hatte, da war 
es sicher das schwåchste und kleinste, das sie aussuchte und 
mit einer Zartlichkeit und Sorgsamkeit behandelte, als oh es 
ihr anvertraut sei. Sie wollte durchaus Nichts und nie etwas 
flir sich allein haben. Zwei etwas grossere Mådehen, die Kin
der eines Påchters, die in demselben Garten bei H e l s i n g o r  
wohnten, spielten håufig mit den meinigen, und ich hoffte, sie 
soilten dadurch Dånisch lernen. Das thaten sie zwar, indessen
sie lehrten diese kleinen Dåninnen noch viel schneller Deutsch,

*

so dass ich die jungere siebenjåhrige, ein strebsames Mådehen, 
am Unterricht Theil nehmen lassen konnte. W ar nun der Ge- 
sang beendet, und das Vaterunser von den Kindern selbst ge
betet, da pflegte ich wohl mit dem „Amen” unwillkuhrlich die 
Hånde auf die beiden Kinderkopfe zu legen, Aber kaum war 
das ein Paar Morgen in des fremden Kindes Gegenwart ge- 
schehen, da fragte die ■ Verklårte: Warum legst Du nicht aueh 
Deine Hånd auf L o u i s e n s Kopfchen, sie ist ja aueh ein Kind ?! 
— W ar ihre Sehwester oder ein Anderer im Hause unwohl, man 
konnte sich keine beharrlichere Pflegerin als O t t i l i e  d'enken. 
So gern sie in der freien Gottes. Natur war, sie blieb in dem 
Zimmer', und suchte mit ihren kleinen Spåssen die Kranke zu 
erheitern. W ir werden es nie vergessen, wie dieses kleine 
W esen die Mutter fiihren und stutzen w ollte, da diese nachl 7
långerem Krankenlager zum. ersten Mal wieder nach dem Gar-
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ten gehen konnte. Und was war nun die Frucht dieser Liebe? 
Eben die unendliche Heiterkeit und Seligkeit, die liber ihrem 
ganzen W esen ausgebreitet lag, und die sie ja  so oft denen 

mitzutheilen wusste, die mit ihr lebten, ja die selbst nicht ohne 
W irkung auf sonst kalte Gemtither blieb, die ihr nahe kamen. 
An ihr und an ihrer Freude, selbst auf das Essen und am Essen  
(ohne Gier, aber mit Allem zufrieden und fiir Alles dankbar)* 
an ihrer Freude an dem Spielen wie an dem Lernen, an dem
Gottesdienste wie an den frohlichen Tonen zum L ie d ' oder

✓

Tanz — da håbe ich es recht begriffen, wie unrecht diejeni-
gen doch haben, welche meinen, der irdische Genuss und das

>

irdische Vergniigen sei an und fiir sich des Christen unwiir-
dig, nur in dem Ernste und in seinen Beschåftigungen oder
gar in der Finsterkeit und Abgeschlossenheit sei das Heil zu

. " •
suchen. Nein, wir sind auf dieser Erde, damit wir auch ihrer
uns freuen sollen, die W elt mit ihren Freuden hat auch ihr
Recht, das Leben in ihr hat auch seine Bestimmung — aber
verklart soli es werden in seiner Lust und in seinen Leiden,
durch die L iebe, die wir an diesem Kinde sehen und fiihlen

0

konnten. Mitten in dieser Seligkeit, — in der gliicklichen HofF- 
nung des nahen Geburtstages ist sie von uns gegangen. Es 
war an einem Donnerstag Morgen, als sie beim Erwachen zu 
ihrer treuen Amme und Pflegerin, im Beisein der Kochin (einer 
braven Person, die sich jederzeit bei dem Aufstehen mit ein-

i

fand, um in dem Erwachen des gliicklichen Kindes und ihrem
freundlichen guten Morgen éine Labe fiir den ganzen Tag zu
haben), das Kopfchen ein W enig zur Seite gebogen, sprach:
„Denke Dir, E l i s a b e t h ,  diese Nacht håbe ich getraumt, ich

%

wiire gestorben, der Dr. D r a c h m a n n  kam noch, aber ich war 
schon todt!” „D u musst nicht so etwas sagen, liebe O t t i -  
l i e ” —- hatte die Kochin erwiedert — „denke lieber daran, 
dass ich Dir zu Deinem Geburtstage eine grosse Pratzel 
backen w ill.” „Dann will ich es auch nicht mehr sagen,” liebe 
F r i e d e r i k e ,  „aber wahr ist es doch.” W ie gewohnlich kam

■ '■ " .ff
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sie zum Singen mit ihrer Schwester und zum Unterricht — 
etvvas stiller als sonst, aber liebevoll wie immer. Darauf ist 
sie nach der Kiiche gegangen, hat F r i e d e r i k e n s  Hånd ge
nommen und ihr gesagt: „ ich will Dir auch noch danken, dass 
Du mir einen Ruchen hast backen wollen. ” — Aber nach der 
Mittagsmahlzeit, bei welcher sie sonst so lebhaft an der Unter- 
haltung Theil nahm, und nach der sie immer mit Schwester 
und Vater spielte, wåhrend die Mutter sich des Larmens um 
sie herum freute, wurde sie ganz still, verlangte auf meinen 
Arm , umfasste mich mit ihren kl einen Armen, kiisste mich und 
sagte ein unaussprechliches „ Gute Nacht. ” Das war das Letzte, 
was ich von ihr gehort håbe. In der Nacht erkrankte sie 
gleich sehr. heftig. Sie lag Freitag und Sonnabend in Phanta- 
sien — in denen sie ihr himmlisches Erdenleben wieder durch- 
lebté, spielte und betete, der nahen. undfernen Lieben geden
kend. Am Sonntag zeigte sich der Scharlach — aber nach den 
Versicherungen des trefflichen Arztes, der sie selbst so sehr
liebte, war nun Alles in bester Ordnung. Er sah sie drei Mal

*

und noch Abends ganz spat. Ihre Mutter und ich sassen an 
dem kleinen Bette bis nach 2 Uhr die Nacht. Sie schien uns 
ruhig zu schlafen, als wir sie verliessen, um.ihrer E l i s a b e t h  
fur einige Stunden Platz zu machen. Doch wurden wir kaum 
nach einer Stunde geweckt — sie war schon todt, und ihr lie- 
ber Doktor kam wirklich scbnell darauf, aber nur zu der klei
nen Leiche! — W einen wir nicht, — das Mågdlein ist nicht 
todt, sondern es schlaft nur. Aber lerneri wir an ihr, dass 
auch Kinder schon reif fur den Himmel sein konnen, und dass 
wir werden mussen wie die Kinder, wenn wir in das Reich 

G ottes. wollen.
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A u f  dem Riickwege nach der Stadt besahen wir noch zwei 
C em  ent-M iih len  und Fabriken. Dieser Industriezweig ist auf 
B o r n h o l m  in zunehmendem Aufschwunge, und werden da- 
selbst jetzt jåhrlich gegen 6000 Tonnen C e m e n t  mit einem 
W erthe von c i r c a  1 6 , 0 0 0  T h l r n .  produzirt. Der Hauptbe- 
standtheil desselben, der Cementstein (magerer Kalk mit 10% 
T h on ), der gemahlen, gebrannt. und mit Eisenstein, zuweilen 
auch Ziegelmehl gemischt w ird , findet sich besonders in der 
sogenannten L i m e n s  g a d e ,  einer Thalschlucht, die im Spren- 
gel der A a k i r c h e  % Méile von der sudlichen Kuste, unweit der 
von R o n n e  nach S n o g ' e b a e k  und N e x o  fiihrenden Land- 
strasse gelegen ist. Von dort soli auch ein grosser Theil des 
Materials zu den Mauerwerken von H a m m e r h u u s  genommen 
sein und die Schlucht den Namen erhalten haben, weil die 
umwohnenden Bauern (verptlichtet waren, eine gew isse Anzahl 
von Lasten L i m s t e n  (K alkstein) nach.dem Schlosse zu fah-' 
ren. Sclion um die Mitte des vorigen Jahrhunderts war ent- 
deckt worden, dass der sich dort findende Kalkstein zur Be- 
reitung eines ausgezeichneten Cements sehr dienlich se i, und 
es ist spater zu wiederholten Malen von Naturforschern oder 
Reisenden darauf aufmerksam gémacht worden, eine wie er- 
giebige Einnahmequelle die rechte Benutzung dieses Materials 
dem Lande gewåhren konne. Aber der B o r n h o l m e r  braucht



etwas lange, ehe er dergleichen W inke benutzt, und erst in 
der letzten Zeit ist die Fabrication mit dem nothigen Eifer be- 
trieben, und die ^Gute des B o r n h o l m e r  Cements nunmehr 
auch ausserhalb der Insel, zunachst wenigstens auf S e  e l a n d ,  
gebiihrend anerkannt worden. W ir gedenken auf den Cement
stein selbst weiter unten bei einem geognostischen Ueberblick 
wieder zuriickzukommen.

Mittlerweile war der S k i r n e r  gliicklich in den Hafen 
eingelaufen, die Post war schon angekommen, und nachdem 
wir einen fliichtigen Blick auf die in den verflossenen acht 
Tagen nicht entbehrten Zeitungen geworfen, bestiegen wir den 
W agen zu einer letzten Ausfahrt, zu der wir den geduldigen 
Leser um so lieber einladen w ollen, je  mehr er sich fur — 
das Steinreich und seine Benutzung fur menschliche Bediirf- 
nisse zu interessiren gewohnt ist. W ir schlagen wieder die 
Strasse nach A l m i n d i n g e n  ein, aber kaum haben wir das 
W eichbild der Stadt verlassen, so biegen wir, die K n u d s -  
kirche rechts lassend, an der zu ihr gehorigen Schule auf einen 
N ebenweg ein, der nach wenigen Minuten nach K l i p p e g a a r d  
(K lippenhof) fiihrt. Ein grosserer Hof, der westlich von dem 
Anfange des Nebenwegs liegt, hat den Namen P o r c e l i n s -  
g a a r d ,  weil in seiner Nålie auch Porzellanerde gegraben wurde. 
Porzellanerde findet sich zwar in mehreren Theilen der Insel 
und wird in mehreren derselben gegraben, aber in dem Buche

r •

von G a r l i e b  u. R a w e r t  ist berechnet, dass allein von dem
siidwestlich von der K n u d s k i r c h e  belegenen K a n e  g a a r d
( Schlittenhof) bis zu den Klippen ein Lager von 10,080,000 Ku- * ^
bikfuss oder 2,240,000 Tonnen dieser Erde sich befinde, — ein 
reicher Schatz, wenn ihn nur Fleiss und Beharrlichkeit erheben 
will. Bis jetzt werden nur jåhrlich einige hundert Tonnen 
nach der Konigl. Porzellanfabrik in C o p e n h a g e n  abgesetzt. 
Bei K l i p p e g a a r d  selbst befinden sich grosse Steinbriiche, 
in denen ein ausgezeichneter fein blåulicher G r a n i t  gewonnen 
wird. Bei mehreren der oJfentlichen Bauwerke C o p e n h a g e n s
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ist dies hier gehauene schone Material benutzt w orden, unter 
Anderem bei T h o r w a l d s e n s  Museum und der grossen „Zoll- 
bude.” Die Briiche werden fiir Rechnung einer R o n n e r  Ak- 
tiengesellschaft betrieben, und produzirten 1852 (10) einen Werth 

von etwas uber 12,000 Rthlrn. Nachdem wir uns an den scho- 
nen Granitblocken sattsam erfreut’und die einfache W eise be- 
trachtet, in der hier diese festen Massen von einander getrennt 
werden, geht es weiter in nordwestlicher Richtung an einigen 
stattlichen Bauerhofen voriiber, dann ein St'iick auf der Strasse 
von R o n n e  nach N e x o ,  bis das IIolz linker Hånd verschwin- 
det, und uns ein Nebenweg nach dem dicht an der W estkiiste 
gelegenen H a s l e  K u l v a e r k  (Hasler Ivohlenwerk) bringt. 
Das Ungliick dieses w ie so vieler anderen W érke in der W elt. 
ist es, dass es zu viele Herren hat; denn es wird auf Rech-

i

nung von 40 zum grossten Theile in H a s l e  wohnhafter Inter
essenten betrieben. Die Herren mochten ernten, ehe sie recht 
gesået haben — melken, ohne der Kuh Futter zu geben. Sie 
wollen Nichts auf die bessere Einrichtung des B etriebes, ver- 
wenden, daher bringt er ihnen auch nur Resultate, die den 
moglicherweise zu erzielenden gegeniiber diirftig genannt wer
den mussen. Aus drei gegen 80F u ss tiefen Schachten forderten
vierzig Mann taglich circa 200 Tonnen Kohlen zu Tage. D ie

*

bornholmische K ohle, von deren Formation spater weiter die 
Rede sein wird, ist zur Hervorbringimg einer schnellen Hitze

t

nicht so gut als die englische, soli aber beim Heizen der Stu- 
ben viele Vorziigé vor derselben haben. Nur vertrågt sie nicht 
eine långere Aufbewahrung und unterliegt im Freien viel leich- 
ter den Einfliissen der Witterung. Einem sehr sandigen Pfade 
nach Siiden folgend, kommen wir durch einen niedrigen Nadel- 
wald nach S o r t e h a t  (Schwarzhut) K u l v a e r k .  Aber hier 
werden gegenwårtig nur sehr geringe Quantitåten Kohlen ge- 
wonnen. Dagegen hat ganz in der Nåhe der friihere Amtmann, 
Kammerherr K r a b b e ,  „Vater K.” genannt, mit einem un- 
ternehmenden Mann von C o p e n h a g e n  eine grosse Ziegelei

ow*



angelegt, zu welcher ein grosses und schones Thonlager das 
beste Material in ergiebigér Menge liefert. Alle getroffenen 
Einrichtungen, zu denen auch mehrere kiirzere und langere 
Schienenwege gehoren, sprechen fur das Genie und eine Reg- 
sainkeit der Unternehmer, wie sie in Danemark nicht eben 
haufig sind. In einem der Oefen werden 65,000, in einem an
dern 70,000, in sechs in einem dritten Gebåude vereinigten 
Oefen 60,000 Steine auf ein Mal gebrannt. Unter den 80 Men- 
schen, die theils bei dem Graben und Herbeischaffen des Tho- 
n es, theils bei dem Formen und Brennen der Steine beschåf- 
tigt waren, befanden sich vier und dreissig gute Deutsche 
— a u s L i p p e .  Von dorther, wie aus H e s s e n  und auch, aber 
in weit geringerer Anzahl, aus W e s t p h a l e n  kommt der 
grosste Theil der Arbeiter — der dånischen Ziegeleien, deren 
es besonders auf S e e l a n d  einige recht bedeutende giebt. Die 
Ziegeleibesitzer wenden sich an Commissionåre in L i p p e  oder 
H e s s e n  — einer derselben machte kiirzlich bekannt, dass er 
von der churhessischen Regierung zu dieser Vermiethung deut- 
scher Arbeiter fur das Ausland besonders concessionirt sei? — 
und geben ihnen auf, wie viel Arbeiter sie fur das Friilijahr 
gebrauchen. Anfang April kommen die durch ihren Fleiss, 

■ ihre Tiichtigkeit und Niichternheit so beliebten Arbeiter an, 
werden wåhrend des Sommers beschaftigt, fiihren in dieser
Zeit ein åusserst kummerliches L eben, und gehen mit dem

• /

ersparten Verdi enst im Oktober Joder Anfangs November nach 
der Heimath zuriick.

Jeder dieser Trupps hat einen Vormann, dem man unbe- 
dingt gehorcht, und der in seltenen Fallen des Streites unter 
den Landsleuten das Amt des Richters ubernimmt. An ihn 
wird auch der accordweise bedungene Lohn ausgezahlt, und er 
ubernimmt die weitere Vertheilung. Dabei war denn bisher 

.zweierlei der Gegenstand grosser Verwunderung: einmal der 
billige P reis, fur den diese Leute arbeiteten, und sodann das 
diirftige und massige Leben, das sie fuhrten. So konnte bei



uns auch der allerårmste Mensch nicht leben, håbe ich Danen 
oft sagen horen — aber die Deutschen! In Betreff des ersten 
Punktes tritt aber, zwar nicht zur Freude der Ziegeleibesitzer, 
bereits eine Verånderung ein. Schon in diesem Jahre haben 
unsere brav en Landsleute ihre Forderungen etwas hoher ge- 
stellt, und sie konnen ohne Gefahr bei dieser steigenden Ten- 
denz verharren, denn sie sind unentbehrlich, da es in D a n e 
m a r k  nicht genug Arbeiter giebt und. die danischen Arbeiter, 
wenn sie brauchbar sind, immer betrachtlich grossere Anspriiche 
machen werden — verdient doch der simpelste aber fleissige Ar- 
beitsmann auf S e  e l a n d  taglich fast einen Thaler preussisch. 
Wa s . d e n  zweiten Punkt — die grosse Genfigsamkeit in der 
Quantitåt und Qualitat von Speise und Trank angeht. — so 
fyleibt ja den armen Leuten nichts fibrig, als im Sommer zu 
sparen, wenn sie nicht die zuriickgelassene Familie in dem  

theuern Vaterlande hungern und im W inter selbst. die bitterste 
Noth leiden lassen wollen. Auch kann es ja Niemandem zur 
Schande gereichen, wenn er ein fleissiger und doch måssiger 
Mensch ist, aber freilich kann man sich der Furcht nicht er- 
wehren, dass d i e s e s  Leben in d i e s  em  Klima den Keim vie
ler spåteren Krankheiten und frfihzeitiger Schwåche legen kann, 
wie denn auch die grossartige Consumtion der Dånen nicht 
allein einer fibermåssigen Esslust, sondern den Forderungen 
der klimatischen Verhåltnisse beigemessen werden muss. Auf 
die Frage, ob es denn durchaus nothig sei ,  Schaaren b r a v e r  
und f l e i s s i g e r  Arbeiter aus D e u t s c h l a n d  in fremde Dienste 
gehen und sie manches demiithigende W ort fiber ihr Vaterland 
horen zu lassen — auf diese und die mit ihr zusammenhången- 
den Fragen wollen wir hier lieber nicht nåher eingehen. — 
Alles dies ist fibrigens gesagt, ohne dem aufrichtigen W unsche 
zu nahe zu treten, dass Ausdauer und Unterstiitzung d ie, wie
mich dfinkt, nicht unerheblichen Schwierigkeiten fiberwinden,

»
und der beste Erfolg den Unternehmungsgeist belohnen moge, 
der die Ziegelei von S o r t e h a t  in das Leben gerufen hat

♦



Die vor dem Entstehen dieser Fabrik auf B o r n h o l m  befind-
*

lichen Ziegeleien lieferten 1852 Stein e und Ziegel iin W erthe . 
von gegen 12,000 Thalern. — Die Meereskiiste ist an dieser
Stelle dem Flugsand sehr ausgesetzt. D ieser gefåhrliche Feind

/

der Kultur findet sich uberhaupt an drei Stellen, in der Nåhe 
des Hammers, langs der W estkiiste zwischen R o n n e  und 
H a s l e  und in dem siidostlichen Theile des Landes von S n o -  
g e b a e k  bis zu G r o d b y - A a e n .  Schon irg vorigen Jahrhun- 
dert (1792) wurden energische Verordnungen zur Dåmpfung 
des F l y v e s a n d s  — sowohl durch den Befehl von Baum- 
Anpflanzungen, als durch das Vcrbot der W egnahme von Bau- 
men u. s. w. erlassen —r. aber diese Verordnungen scheiterten

i
an dem W idei’willen der Bornholmer , gegen das N eue, und
1809 schrieb der dam alige Amtmann T h a a r u p  in einem Be;
richte: „Die Sandflucht, die in den verflossenen 17 Jahren
gedåmpft sein konnte, rast und den Vaterlandsfreund muss es

* •

schmerzen, den faulen Geist zu sehen, der dieses Rasen be- 
schiitzt.” Seit jener Zeit, d. h. 30 Jahre nach diesem Berichte, 
ist aber viel geschehen und dadurch das Vordringen der 
Sandflucht wesentlich erschwert worden. — Das Meer an der 
sandigen Kiiste war heute spiegelglatt und selbst an den sich 
vorstreckenden Sandbanken keine Spur einer Brandung, und 
doch ist gerade diese Gegend sehr gefåhrlich. Hier strandete 
im Jahre 1853 ein stolzes russisches Linienschiff, der A r c h i -  
m e d e s ,  wenn ich nicht irre, eines der wenigen Schrauben- 
schifle, welche die Kaiserliche Marine damals besass. — Durch 
die schone „Plantage”, die Haupt-Promenade der Ronner") ,  
wandern wir zu Fuss, bis der W agen am Ende derselben, wo *)

*) Wenn die dånische Sprache sich uberhaupt durch Kiirze aus- 
zeichnet, so braucht sie zwar zur Bezeichnung der Bewohner einer 
Stadt immer zwei Worter , z. B. Ro nn eb o er, aber diese Zusam- 
mensetzung kommt ihr in einem anderen Falle trefflich zu Statten. 
Wahrend wir kein deutsches Hauptwort fur den Nachbar gegeniiber 
haben, hat der Dåne dafur „G en b oer,” fur dieNachbarn: N aboer.



eine freundliche Forsterwohnung ist, uns wieder aufnimmt und 
auf dem, wie schon friiher gerfigt, in der Nåhe der Stadt 
åusserst sehlechten W ege rasch nach R o n n e  zurfickbringt. 
Zu Mittag hatte der gastliche W irth noch einmal seine Freunde 
versammelt, und die Gesprache. wandten sich, w ie billig, nach 
den Besichtigu'ngen des Vormittags der geognostischen • Be- 

schatfenheit dieses Landes zu.

t.
\

W ie die Insel B o r n h o l m  und die ihr naheliegenden E r t -  

h o l m  en iiberhaupt die wunderbarsten Gegensatze vereinigen 
und dem Reisenden in so vielfacher Beziehung eine reiche Aus- 
beute gewahren — denn wo anders konnte er z. B. nahe bei 
den Nestern der Eidergånse im Freien fruchttragende Feigen- 
baume finden, so ist sie auch in geognostischer Beziehung von 
allen danischen Landestheilen die merkwfirdigste. Oe r s , t e d t  
und E s m a r c h  stellten schon 1819 auf B o r n h o l m  geognosti- 
sche Untersuchungen in Begleitung des jetzigen Etatsraths, Pro
fessor F o r c h h a m m e r  an, und jene Herren geben dem letz- 
teren in ihren gedruckten Reise-Berichten das ehrenvolle Zeug- 
niss, dass sie schon damals ihm viel verdankten. Die Hånd 
dieses Meisters ist, wie ich von Ihm hore, so eben be-

m

schaftigt., ein grosseres geognostisches W erk fiber D a n e 
m a r k  gleichzeitig in deutscher und danischer Sprache er- 
scheinen zu lassen, und B o r n h o l m  wird gerade den Inhalt 
des ersten Heftes bilden. Indem ich daher diejenigen meiner 
Leser, die tur diesen so wichtigen und interessanten Zweig 
menschlichen W issens eine nahere Theilnahme haben, auf den 
ihnen bevorstehenden Genuss aufmerksam mache, muss ich 
doch der Vollstandigkeit dieses Buches wegen von dem gfitigen 
Material Gebrauch machen, das mir Herr Etatsrath F o r c h 
h a m m e r  in seinen frfiheren Arbeiten und Mittheilungen gege- 
ben hat, um so mehr, da in den B o r n h o l m  eigenthfimlichen

u
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Ur- und 'Uebergangs - Gebirgsarten' das friiher von ihm Ge- 
. åusserte seine Richtigkeit behalten hat und wir uns, wenigstens 

bei dieser Ausgabe, hierauf beschrånken wollen.
Die Dånischen Landestheile (Inseln) haben ihre heutige 

Gestalt durch zwei grosse F l u t h e n  erhalten, die von Osten 
und W esten das friiher zusammenhångende Land durchbrochen 
und von denen die eine, die baltische Fluth, nach den an- 
gestellten Berechnungen wohl in den Anfang der Zeitrechnung 
fåilt,' wåhrend die andere, die sogenannte c i m b r i s c h e  Fluth, 
im vierten, ffinften oder sechsten Jahrhundert vor C h r i s  to  
angenommen wird. Aus F o r c h h a m m e r s  gedruckten und 
miindlichen Mittheilungen entlehnen wir das Folgende:

Die nordwestliche Grenze Europa’s låuft vom N o r d k a p  in 
siidwestlicher Richtung und wird von der W estkfiste N o r -  
w e g e n s ,  den L o f o d - ,  den S h e t l a n d s - ,  den L e w i s - I n s e l n  
und einem Theile I r l a n d s  gebildet. Ein tiefes Meer umgiebt 
diese Kusten und nicht weit vom Lande erreicht es schon eine 
solche T iefe , dass von N o r w e g e n ,  so weit es sich auch jetzt 
uber das Meer erhebt, nur sehr wenig Theile als Inseln sicht- 
bar sein wfirderi, wenn man sich das Land in dieses Meer 
versenkt dåchte. Terassenformig steigt die Kuste herab und 
terassenformig erhebt sich das Land, dessen hochste Hohen in 
der Nåhe der Kfiste sich finden. Tiefe Thaier, offenbar Klfifte 
in Klippenmassen gehen auf der Grenzlinie gewohnlich in per- 
pendikulårer Richtung in das' Land. Nach dieser grossen Haupt- 
linie wurde die ungeheuere Masse .kornig-krystallischer Berg- 
arten gerissen, von denen ein Theil nunmehr S k a n d i n a v i e n ,  
die s c h o t t i s c h e n  I n s e l n  und I r l a n d  hildet. Das eine Stfick 
hob sich empor, das andere verblieb oder senkte sich. W eiter 
von dieser Grenze, gen Osten, zeigt sich ein System geringerer 
Hebungen. Alle Schwedischen Thaler, von T o r n e å  bis G e f l e  
laufen wie die trennenden Hfihenlinien parallel. W ird sfid- 
licher dieses Verhåltniss undeutlicher, so tritt es doch in 
S c h o n  en und zuletzt in den Kreideketten D a n e m a r k s  wieder



sehr deutlich hervor. Diese Seitenketten stehen winkelrecht 
auf der Hauptlinie. . Die letzte Seitenkette in dem Gebiete der 

1 kornig - krystallischen Masse bildet B o r n h o l m ,  die vorletzte 
die E r t h o l m e n .  B o r n h o l m  wird gewohnlich als eine Fort- 
setzung der nordlich von dem K u l i e n  - V o r g e b i r g e  in 
S c h o n e n  geschlossenen Kette betrachtet, die sich theils. als 
Bergkette, theils inselformig nach S t a e n s h u f v u d  zieht, aber 
die Fortsetzung’dieser Kette ist offenbar C h r i s t i a n s o ,  wåh- 
ren d ' B o r n h o l i n  als eine Fortsetzung der Parallelkette be
trachtet werden m uss, die von L u n d  gegen D a l b y  lauft und 
deren hervorragendster Punkt R o m l e  Klint" ist.

Die Grenze zwischen den kornig - krystallischen (plutoni-
schen) Bergarten und anderen Bildungen auf B o r n h o l m  ist
in einer Linie gegeben, die man von K a a s b y e  nach S k o v -
g a a r d e n  (Knudsker") mit einer grossen Biegung um die N y -  
. __ •

K i r c h e  zieht und'von S k o v g a a r d  nach F r e d e r i k s  S t e i n -
b r u c h  fortsetzt. W as ostlich und nordlich von dieser Linie
liegt, ist plutonisches Terrain, besteht mit sehr wenigen Aus-
nahmen aus einer zwischen Granit und Gneus schwebenden
Steinart (dem von B u c h ’ s c h e n  Granit - Gneus), und nimmt

Quadratmeilen an Flåchenraum ein. Der friiher besprocliene
R e i t e r k n e c h t  liegt im sudwestlichen T heile, andere Hohe-
punkte auf diesem Terrain sind R u t h s k i r c h e  (436 Fuss) und
die A a k i r c h e  (284 Fuss). Diese und andere Punkte erheben
sich von einer circa 250 Fuss iiber dem Meere gelegenen Ebene,
die an vielen Stellen von Thålern durchschnitten ist. Die
letzteren sind haufig begrenzt von steilen Klippenwånden und
offenbar Kliifte in dem Granit-Gneus. W o sie fehlen, ist die
Flåche wellenformig und nur wenig mit Erde bedeckt. Nåher
den, wie wir fruher erwåhnt, fast immer steilen und von tiefein
Meere b espul ten Kiisten sinkt das Land, zuweilen terassen- *)

*) Nåmlich im Bezirke der Knuthskirche gelegen. Auch spater 
wird diese Abkiirzung immer gebraucht werden.
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formig ziemlich rasch. Die Steinm asse, die hauptsåchlich, ja 
fast ausschliesslicli åuf dieser Strecke vorkommt, ist, wie ge
sagt, Granit-Gneus mit rothlichem F e l d s p a t h ,  schwarzgriinem 
G l i m m e r  und weissem  Quarz .  Nur an wenigen Stellen ist 
der Stein ein ausgezeichneter Gneus und enthålt dann auch 
G r a n a t e n .  In dem grossten Theile des plutonischen Terrains 
ist dagegen der Gneus-Charakter keineswegs scharf ausgedruckt, 
obschon der Glimmer schichtweise, aber nicht in der den Gneus 
auszeichnenden Hegelmassigkeit gefunden wird. In vielen Lagen 
ist er ganz verschwunden und es ist reiner und so feldspath- 
reicher Granit, dass die beiden ubrigen Bestandtheile fast ver- 
schwinden. Gange dieser Art, die man „gleichzeitige” nennt 
und die nur aus einem melir grobkornigen und vom Hauptstein 
nicht scharf geschiedenen Granit bestehen, durchkreuzen sich 
in allen Bichtungen. Im Granit-Gneus kommen vor Molyb- 
dånglanz ( H a m m e r h u u s  und P a r a d i e s b a k k e n ) ,  Titan- 
eisen ( H a k k e l e d ) ,  Eisenglanz ( S v a n i k e ) ,  Granat ( K j e l -  
s e a a e n ) ,  Feldspath ( S v a n i k e ) .  Auf dem Vorgebirge, auf 
dem die K n u t h s k i r c h e  gelegen ist, nimmt der Granit-Gneus 
H o r n b l e n d e  auf und wird ein syenitisches Gestein, wie er 
besonders in der Gegend. von K l i p p e g a a r d  gebrochen und

s

behauen wird. (Siehe oben). Nicht weit von G u d h j  em zeigt 
der Granit, feinkornig und dicht, sich als dichter Feldspath, 
ohne zu wirklichem Porphyr zu gelangen. Dagegen ist der 
Granit-Gneus bei N e x o  viel weicher, nimmt chloritartige 
Mineralien auf und enthålt nun Kupferkies, Bleiglanz und ge- 
diegenes Kupfer. In der B o b b e a a  finden sich als Bestand
theile vom Hauptstein: Quarz, Jaspis, Braunspath und Eisen
glanz, der leicht verwittert und in dem sich der genannte Bach 
ein tiefes Bett graben konnte. In K j e l s e a a e n  kommt ein 
vollkommener, grosskorniger Diorit, mit Magneteisenstein und 
in Verbindung damit .ein  Lager vor, das Kupferkies, Epidot, 
.Serpentin, Prehnit, Albit (in sehr schonen Krystallen) und 
Kalkspath enthålt.. Endlich kommen in G y l d e n a a e  eine kleine



Lage Talk und auf den- P a r a d i e s h i i g e l n  bei N e x o  kleine 
S c h i c h t e n  von Hornblendeschiefer vor. Aber alle diese unter- 
geordneten Massen verscliwinden gegen die grosse Masse von 

Granit- Gneus.
In allen Richtungen, wie es scheint olme Ord nung und 

Gesetz, findet sich das plutonische Terrain von G r t i n s t e i n -  
Giingen durchscbnitten, die immer lothrecht oder nur in gering 
hiervon abweichender Riclitung stehen, und deren Måclitigkeit 
zwischen wenigen Zollén und drei bis vier Faden wechselt. 
Der Griinstein ist hier ubérall in mehr oder weniger regel- 
massigen Stiicken mit abgesonderten Flåchen getheilt, die loth
recht auf der Begrenzung stehen, von denen die Abkiihlung 
ausging, hier also von den Seitenwånden des Ganges. Einzelne 
Gange sind auch in sehr regelmassige mauersteinartige Stiicke 
getheilt. In einigen Gangen enthålt der Griinstein Granitstiicke, 
aber eingeliullt imd so mit ihm verschmolzen, dass keine scharfe 
Begrenzung gefunden werden kann. Zuweilen ist der Griin- 
stéin scliwarz, meistens von einem feinen und festen Korn, 
aber dann und wann wird er beinahe erdartig, nur in einzelnen 
Fallen ist er porphyriscli mit Krystallen von dem allgemeinen 
Feldspath. Haufig enthålt' er Schwefelkies.

Diese Trap- oder Griinsteingånge sind alle weit junger als 
der Granit-Gneus, denn sie durchschneiden alle seine verschie- 
denen Schichten, sie sind fast alle scharf von Granit getrennt 
und das Verhåltniss ihrer Absonderung scheint, wie gesagt, 
darauf hinzudeuten, dass beim Granit-Gneus eine bedeutende 
Abkuhlung eingetreten war, ehe der Griinstein hervortrat.

F o r c h h a m m e r ,  halt diesen Granit-Gneus frir vi el alter 
als die Uebergangsberge. Er begrundet diese Ansicht des 
weiteren jn einem Programm (1835) und fiihrt dabei unter 
Anderem auch an, dass wåhrend der Sandstein bei N e x o  in 
der Nålie vom Granit-Gneus sehr veråndert und selbst aufge- 
lost ist, er sich an anderen Stellen, wo er unmittelbar auf dem

r  1

Granit-Gneuse rulit, ganz friscli und vollkommen. unveråndért



vorfindet. Jener Gelehrte nimmt an, dass der Schiefer durch 

unterirdisches Feuer und die ' Sublimation von Kali in Gneus 
verwandelt wurde, aber eine Menge Punkte sich bildeten, an

I >

denen er gehoben oder durchbrochen wurde. Die mehr thonigen 
Schichten wurden dort zu Granit mit iiberwiegendem Feldspath.

Nirgends auf B o r n h o l m  findet sich ein Uebergang von 
Granit-Gneus zum Sandstein, welcher das erste Glied der 

Uebergangs-Formation ist. Das Sandstein-Terrain, das auf der 
Siidseite des plutonischen ungefåhr 1 \ Quadratmeilen einnimmt, 
hat wegen- der deutlichen Schichtung und dem kleinen Fall- 
winkel des Sandsteins ein einformiges Aussehen und verwittert 
wegen des Mangels an Kalk und Thon nur zu einer wenig frucht- 
baren Erdschicht. Im Sandstein-Terrain kommen nur Sand-V

stein-A rten, aber nicht andere untergeordnete Mineralien vor.
Der Sandstein selbst ist entweder reinkorniger Quarz*) oder _ *
mit grimen Partikeln (Snogebaek) oder mit etwas Thon ver-
mischt (Nexo-Steinbruch) oder porphyrisch mit unverwittertem
Feldspath (A akirkeby). Er liegt in Schichten, die eine Måch-
tigkeit bis zu zwei Fuss haben, wird zuweilen geschiefert
mit w eissen , braunen, rothen, -griinlichen Farben gefunden,
^uweilen auch nur in sehr diinnen Lagen. Alle Sandsteinlagen
fallen von dem plutonischen Terrain, aber selten mehr als fiinf
Grad. Quarz als Sandstein ist in dieser ganzen Formation so
tiberwiegend, dass alle anderen Mineralien dagegen verschwin-
den und er selbst in dem gemischtesten Sandstein siebzig Pro-
zent ausmacht. Sodann ist Feldspath der haufigste Bestandtheil,

. /

selten frisch, ofter in verwittertem Zustande wie Thon. Trotz 
der verbal tnissmåssig grossen Verbreitung des Sandsteins auf 
B o r n h o l m  hatte man friiher in ihm keine Versteinerungen, 
weder von Pflanzen noch Thieren, aber wohl einige Spuren

*} Ein Stein von vorzuglicher Gute und, wie General B a g g e s  s en 
bemerkt, vorziiglich fur den Festungsbau geeignet, da er im Wasser 
nicht zerfållt.



von Kohlenausscheidungen entdeckt, aber jetzt sind verstemerte 
Tangarten, Fucoiden gefunden.

O e r s t e d t  und seine Gefåhrten fanden in Begleitung des 

Sandsteins eine mehr zusammengesetzte Bildung, in der Quarz 
durchaus keine iiberwiegende Rolle spielte und nannten sie 
' G r a u w a k k e  und G r a u w a k k e n s c h i e f e r .  Sie betrachteten 
dieselbe afs einen Uebergang vom Sandstein zum Thonschiefer 

und F o r c h h a m m e r  nennt sie jetzt „grime Schieferbildung.” 
Eine verwandte Bildung (deren Hauptmasse kornig-schiefrig ist, 
håufig von dicken Talkspath- und Schwefelkies - Adern durch-

f

zogen und hie und da mit kleinen Nieren von Kalkstein) wird 

von ihm die Thonschieferformation genannt. Ihr Terrain nimmt 
iiber eine Viertel Quadratmeile ein und theilt die Ebenheit und 
Fruchtbarkeit des#Bodens mit dem Thonschieferterrain. ■ Nur 
bei dem R i s p e b e r  g erreicht sie eine bedeutendere Hohe iiber

r ■ iT
das Meer (17Udånische Fuss). Ausser dem Thonschiefer als 
der Hauptmasse, enthålt dieses Terrain Hvaeseskifer (W etz- 
schiefer), Alaunschiefer und einen Uebergang zwischen Thon  
und Alaunschiefer, Kalkstein und Ivieselschiefer. Allein in 
dieser Formation- unter denen des Uebergangs kommen auch 
Versteinerungen in Menge vor, von denen ausgezeichnete 
Exemplare sich in der Sammlung der Copenhagener Univer
sitet befinden. In den Kalknieren, die in dem Thonschiefer 
vorkommen, finden sich auch in schmalen Adern kleine, nach 
allen Seiten krystallisirte Bergkrystalle mit Kalkspath, Schwer- 
spath, Blende und Schwefelkies. Diese schon von P l i n i u s  
erwahnten Bergkrystalle sind unter dem Namen „Bornholmer 
Diamanten” bekannt geworden. F r i e d r i c h  des fiinften Ge-

r

mahlin, Konigin L u i s e ,  trug eine pråchtige Busennadel von 
solehen bornholmischen Diamanten, und es wird versichert, dass 
sie von den „auslandischen” Diamanten nicht zu unterscheiden 
gewesen waren. Ende 'des vorigen Jahrhunderts hatte ein Hof-

• r

steinhauermeister eine vollige Schleiferei auf B o r n h o l m .  Aber 
der Absatz dieser Steine scheint nicht bedeutend gewesen zu
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sein. Jedoch wurden 1792 im Ganzen 1080 Stuck zum Preise 
von — 24 Schillingen bis 4 Thaiern verkauft, je  nach der 
Grosse und der wohlgegluckten Schleifung.

Ueber die K o l i l e n f o r m a t i o n  hat F o r c h h a m m e r  eine 

werthvollé Monographie- geschrieben, und das Resultat der 
neuesten Forschungen und Untersuchungen ist bald zu erwarten.- 
W ir schrånken uns daher hier auf wenige Mittheikmgen ein. 
Die Kohlengegend befindet sich zwisclien H a s l e  und der'sud- 
ostlich von R o n n e  liegenden Miihle S t a m p e n ,  der einzigen 

grossern W assermiihle auf B o r n h o l m .  Zwischen B l y k o p p e -  
a a e n  und H a s l e  fanden O er s t e d t  und seine Gefahrten vier 
sogenannte System e, von denen das nordlichste mit sieben 
Steinkohlflotzen gegen Siidw est, das nachste mit drei Flotzen 
gegen Sud, das dritte mit aclit Flotzen geggn Sudost imd das 
vierte mit neun Flotzen gegen Nordnordost fiel. Siidlich von 
R o n n e  beim Auslauf vom O r m e f l i i s s c h e n  fand sich ein 
System von vier Flotzen mit siiddstlichem Fail, noch siidlicher 
ein zweites von zw olf Flotzen mit ostlichem und weiterhin 

endlich zwei Flotze mit einem Falle nach Siidosten. Merk- 
wiirdigerweise enthalten die Versteinerungen in der Kohlen- 
formation Landpflanzen aber Seet hi ere ,  woraus F o r c h h a m 
m e r  schliesst, dass diese Kohlenformation in einer Meeresbucht 
vor sich ging und die Vermuthung ausspricht, dass die born
holmer Ur- und Uebergangsgebirge sclion damals festes Land 
waren. Die bornholmer Kohle gehort der altesten Abtheilung 
der Juraformation an. T h a a r u p  in seiner Bescbreibung B o r n 
h o l m s  giebt eine interessante Geschichte der Ausbeutung der 
Kohlenlagen, welche merkwiirdige Zeugnisse von der Schwer- 
falligkeit des bornholmer Unternehmungsgeistes in der Aus- 
beutung dieser Schåtze liefert. Man wird in Zukunft hieruber 
wohl mehi- Erfreuliches zu sagen haben.

In Bezug auf die K r e i d e f o r m a t i o n  sei als eigenthiim- 
lich fiir B o r n h o l m  bemerkt, dass Griinsand und graue Kreide 
nur hier und nicht in anderen danischen Landestheilen und
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zwar in der kleinen Bergkette vorkommt, die von S t a m p e a a e n  

bis A r n a g e r  fiihrt und in einer bei dem Brunnengraben im 
N y k e r d i s t r i k t  aufgefundenen Bildung. • Diese Formationen 
enthalten eine Masse hochst interessanter Versteinerungen, von 

denen sich schone Exemplare bei der Copenhagener Universi- 
tat vorfinden. Die eigentliche K reide, deren Vorrathskammer 
fur D a n e m a r k  S t e v e n s k l i n t  ist, findet sich nicht auf 

B o r n h o l m .
Aber hier gedenken wir die geognostischen Mittheilungen 

zu schliessen, denn.w ir mochten, dem friiher von dem genann- 
ten Naturforscher selbst Gegebenen weiter folgend, doch mit
seinen eigenen jiingst erreichten Resultaten in W iderspruch

/

gerathen. Es sei daher nur noch erwåhnt, dass B o r n h o l m  
alle anderen dånischen Provinzen durch seinen Reichthuin an 

guten Thonarten ubertrifft — dass es einen zur Alaunfabrikation 
sehr geeigneten aber nicht benutzten Alaunschiefer — einen 
zur Cementfabrikation vortrefflichen und hierzu mit dem sich 
gleichfalls findenden Eisenstein auch benutzten K a l k s t e i n  be- 
sitzt, und dass dieser Kalkstein, mit Schiefer durchdrungen, 
den gewohnlich dunkelblauen, zuweilen aber sehr schonen 

sehwarzen Marmor liefert, von dem mehre bornholmer Kirchen 
gebaut sind. Endlich wollen wir nicht vergessen, dass die von 
S c h w e d e n  bekannten F r i c t i o n s  - S t r e i f e n ,  die' in den 

neuesten geognostischen Untersuchungen so oft besprochen sind, 
auch auf den Klippen des bornholmer Urgebirges in grosser 
Anzahl zu sehen sind.

Der Botaniker, der Zoolog wie der Geognost werden also 
auf B o r n h o l m  eine reiche Ausbeute fur ihr§ Studien finden, 
und die B o r n h o l m e r  selbst konnen sich nicht iiber einen 
Mangel an Stoff, Material und Gelegenheit beklagen, weno sie 
nicht einen grosseren Gewinn aus den Schåtzen der Erde zie- 
hen als es heute der Fali ist. Aber dass man, auch ohne Bo«

18 ’



* *

taniker, Zoolog und Geognost zu sein, auf B o r n h o l m  viele 
genussreiche Tage verleben kann, davon hat dieses. Buch, hoffe 

ich , hinreichendes Zeugniss abgelegt, und es soli den Ver- 
fasser freuen, wenn es dazu beitriige, nicht allein viele D a n  en

t

zu veranlassen, diese so hochst eigenthiimliche und interessante 
Provinz ihres Vaterlandes nåher kennen zu lernen, sondern

*“ i

auch die Aufmerksamkeit von . Reisenden aus grosserer Ferne «
und namentlich aus meinem Vaterlande der merkwiirdigen Insel 
zuzuwenden.

Am 'folgenden Morgen um-sechs Uhr noch zum Bord des 
Schiffes von meinem treuen W irth und Begleiter gebracht und
von seinen Freunden mit einem „Farewell” begriisst, verliess ich

\

auf dem „Skirner” die Insel, die nach wenigen Stunden im 
Meere verschwand. Aber die dankbaren Erinnerungen an sie 
und ihre Bewohner werden bei mir nicht verschwinden. Schon 
nach zwolfstiindiger, im Anfang etwas unruhiger Fahrt, lief 
der „S k irn er” ^ ie d e r  gliicklich in C o p e n h a g e n  ein, und so 
gern ich noch den freundlichen Leser, der mich geduldig bis 
hierher begleitet hat, von dieser interessanten Stadt Vieles er- 
zahlen mochte, so bleibt mir docli frir jetzt nichts ubrig, als 
auch ihm Dank und ein herzliches „Farewell” zu sagen.
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D i e  H o c h m e s s e ,  wie in D a n e m a r k  der Morgen - Gottes- 
dienst aucli in den lutherischen Kirchen genannt wird, war am 
24. Soontage nach Trinitatis (18. Nov. 1855) bereits lange beendet 
und der A f t e n s a n g  (Abendgesang, Nachm ittag- Gottesdienst)

t

hatte noch nicht begonnen, als sich in der schonen mit T h o r -  

w a l d s e n ’s christlichen Meisterwerken geschmuckte F r a u e n -  
k i r c h e  eine unabsehbare Menschenmasse versammelte. Man 
sah Angehorige aus allen Klassen der Bevolkerung, Militair 
und Civil, Manner und Frauen, aber der grosste Theil der 
Versammlung gehorte sicher dem kleinen Burgerstande an. 
Vor dem Altar stand ein einfacher Sarg — an ihm der Probst 
der Frauenkirche und Koniglicher Confessionarius T r y d e  und 
ein zweiter Geistlicher, der Doctor der Theologie K i e r k e g a a r d  - 
(zu deutsch Kirchhof), ein Landpfarrer, der gekommen war, 
um an dem Sarge seines Bruders, des Dr. S o r e n  K i e r k e 
g a a r d ,  eine Leichenrede zu halten. Als sie beendet, folgten 
die Geistlichen mit einem grossen Theile der eben Versam- 
melten nach dem Kirchhofe, wo der Konigliche Confessionar 
die J o r d p a a k a s t e l s e  (den Beiwurf der Erde) verrichtete und 
die iiblichen Gebete sprach. Am Schlusse dieses kirchlichen 
Aktes erhob einer der nahe Verwandten des Dahingesehiedenen, 
ein junger Kandidat der Medicin, an dem Grabe selbst — wie  
er sagte im Sinne und Geiste des Begrabenen — einen feier-
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lichen Protest dagegen, dass die officielle Staatskirche, welche 
der Heimgegangene bis zu seinem Tode unermiidlich bekåmpft, 
ihn durch ihre unerwiinschten Segnungen bis zu seiner letzten 
Ruheståtte verfolgt håbe! So sehr man dieses Hervordrången 
und Auftreten des jungen Mannes auch missbilligen mochte 
und musste — die Thatsache selbst, der feierliche Leichen- 
gottesdienst und die volkskirchliche Einsegnung auf dem Fried- 
hofe, mussten ungemein auffållig erscheinen, ja der Behauptung 
des Verstorbenen, dass es der danischen Geistlichkeit nur auf 
die aussere Angehorigkeit zur Kirche, nur auf die åusseren 
Handlungen, nur auf die Namen-Christen ankomme, ein erneu- 
tes und erhohtes Gewicht geben. *) Denn was hatte iiberhaupt 
eine so seltene und allgemeine Theilnahme an diesem Tode 
hervorgerufen? K i e r k e g a a r d  gehorte nicht zu den Månnern, 
die in dem letzten Decennium durch ihre politische Thatigkeit 
und Stellung in D a n e m a r k  eine Rolle gespielt, Aufsehen oder 
gar Popularitåt sich erworben hatten. Um Politik hat er sich 

iiberhaupt nie gekummert. Er war, was Staat und Gesellschaft 
betrifft, ein unbedingter Anhånger der Autoritat und hatte, wie 
er selbst erzåhlt, eine solche Ehrfurcht vor Koniglichen Be-

i
stallungen auf weltlichem Gebiete, dass er von seinen Freunden 
um deswillen verspottet wurde. Auch seine friiheren Schrif-

t

ten, asthetischen, philosophischen und religiosen Inhalts — 
Schriften, denen ein reicher geistiger Gehalt, eine feine, zu- 
weilen dåmonische Dialektik nicht abzusprechen ist — waren 
weder in Tnhalt noch Form geeignet, von dem grosseren Theile 
des Publikums gelesen und verstanden zu werden, geschweige 
des Autors Namen populår zu machen. K i e r k e g a a r d  war im

*) Wie man sagt, rechtfertigt der Herr Confessionarius das von
ihm beobachtete Verfahren dadurch, dass er nur auf den ausdruckli- • _
chen Wunsch der Verwandten des Verstorbenen der Leiche die letzte 
kirchliche Ehre erwiesen, was er nach den Gesetzen nicht håbe ab- 
lehnen konnen, da Dr. S. Ki erkegaard formell aus der Kirche nicht 
ausgetreten sei.



Besitze ausreichenden Verm ogens, um ein offentliches Amt 
entbehren zu konnen, in seinem åusseren Erscheinen fast cy- 
nisch, unverheirathet, in der letzteren Zeit wenigstens ohne 
Neigung fur alles weltliche Vergnugen und irdischen Genuss. 
Viele behaupten, dass Dr. K i e r k e g a a r d  auch sehr wohlthåtig 
gewesen sei. Indessen haben Personen, welche diesé Eigen- 
schaft festzustellen suchten, bisher Niemanden gefunden, dem 
er wirklich eine W ohlthat erwiesen, aber V iele,, denen er die 
geringfiigigsten Dienstleistungen barsch abgeschlagen. Erst vom  
Mai des verflossenen Jahres an war sein Name in Aller Mund 
gekommen. Es war der Kampf. gegen die danische Staats- 
kirche und ihre Vertreter, ein mit ungewohnlicher Scharfe und 
Ausdauer gefiihrter Angriff gegen die Koniglich danische Geist- 
lichkeit, die ihn plotzlich zu einem so „populåren” Manne ge- 
macht hatte, wie es die politischen Grossen D å n e  m a r k ’s 

. långst nicht mehr waren. Da befiel ihn plotzlich eine Låhmung 
der unteren Extremitåten. Er liess sich zur besseren Pflege 
in das Hospital bringen. Dort erklårte" er : „Ich werde ster-
ben und bin dazu bereit. Ich håbe gesagt, was ich zu sagen 
gehabt, meine Mission ist vollendet.” Nur wenige Tage dar-
auf starb er wirklich bei vollem Bewusstsein, ohne Widerruf,

%

ohne Reue, ohne Geistlichen und Abendmahl. Gewiss athmete 
die Brust nicht weniger Geistlichen in D a n e m a r k  bei der 
Nachricht von diesem Tode wieder freier, aber es ist noch 
gew isser, dass die Theilnahm e, die seine Schriften hervorge- 
rufen, mit seinem Tode nicht, erloschen ist, dass ihre guten 
und bosen W irkungen fortdauern, und dass der Name K i e r k e -  

g a a r d ’s in der Geschichte der Entwickelung des dånischen 
kirchlichen Lebens nicht vergessen sein wird. Die Kenntniss 
des Inhaltes dieser kleinen Schriften, die erst in dem F a e  dr e- 
l a n d e t ,  spater in einer R eihe, unter dem Titel „Oieblicket” 
(Augenblicke Nr. 1 bis 9.) erschienener Pamphlete verbreitet 
wurden, ist aber nicht allein fur die Kenntniss des gegenwår- 
tigen und das Urtheil fur die zukunftige Entwickelung dåni-
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schen geistlichen Lebens von grossem Interesse — sondern 
auch fur alle Diejenigen auch ausserhalb D a n e m a r k ’s ,  die 
eine lebendige Theilnahme fur religiose und kirchliche Fragen 
fiihlen. W ie die Glåubigen des „Buchstabens” sich mit K i e r -  
k e g a a r d  zurecht setzen w ollen , das ist ihre Sache. Waren

s

sie consequent und ehrlich, sie miissten dem Wahrheitszeugen 
unbedingt und liberal! Recht geben — aber sie werden schon 
w issen , den unbequemen Buchstaben mit den bequemen „be- 
steh enden Verhal tnissen”' in den rechten Einklang zu bringen 
oder sich mit der Bemerkung trosten, dass es ja die Unkirch- 
liehen und Unglaubigen geiyesen seien, die dem Treiben des 
Verstorbenen den meisten Beifall geschenkt! Diejenigen aber, 
die zwar dem Buchstaben seine Bedeutung lassen, aber von 
dem Geiste das Leben erwarten, werden zwar mit uns die 
Verweclis el ungen beklagen, deren s i c h K i e r k e g a a r d  zwischen 

realem und idealem Leben schuldig macht, und das aus ihr 
kommende Missverståndniss der Aufgabe des menschlichen 
Lebens — die Unklarheit, in welcher -er die Nothwendigkeit 
und W irklichkeit stufenweiser Entwickelung iibersieht und mit 
der er auch einem Knaben absprechen konnte, dass er ein 
Mensch sei ,  w eil er nocli kein Mann ist — die Uebertreibun- 
gen endlich, von denen seine Darstellung nicht freizusprechen 
ist. Sie werden vor Allem mit uns jenen Hauch der gott- 
lichen Liebe zu den Menschen schmerzlich vermissen, der bei 
aller Scharfe des Geistes die apostolischen Schriften iiberall 
durchweht, und der ihnen eine tiefe, bleibende W irkung auf 
die Umbildung des ganzen Menschen- und Volkslebens zu ver- 
leihen im Stande war und ist. Aber nichtsdestoweniger werden

* t >
sie aiicb mit uns den bedeutungsvollen und tiefen Wahrheiten in 
K i e r k e g a a r d ’s Auslassungen Gerechtigkeit widerfahren lassen 
und sie jedenfalls zu den „Zeichen der Zeit” zahlen, an denen 
der Christ nicht* gleichgultig voriibergehen darf. Die letzte 
ausserliche Veranlassung zu den Angriffen war geringfugig ge- 
nug. Der zeitige Bischof von S e e l a n d ,  Dr. M a r t e n s e n ,
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hatte seinen kiirzlich verstorbenen Vorgånger M y n s t e r  in der 
Parentation einen „ W a h r h e i t s z e u g e n ” (Sandhedsvidne) ge- 
nannt. An dieser Bezeichnungj nahm K i e r k e g a a r d  einen 
Anstoss. Er bestritt offentlich dem verstorbenen Bischof das 

Recht dieser Bezeichnung, weil in ihm nicht die evangelische 
Wahrheit einen Zeugen, sondern nur der lockere, unwahre
und unhaltbare Zustand der „Volkskirche” und des Lebens in

\

ihr einen Ausdruck und eine Stutze gefunden håbe. M y n s t e r ,
i

ausgezeichnet als T heologe, wie als Kanzelredner und Seel- 
sorger, hatte in einem langen Leben sich viele Liebe und auf- 
richtige Anhanglichkeit erworben. Hunderte von Predigern 
waren von ihm nicht allein gew eiht, sondern verdankten ihm 
auch einen guten Theil ihrer theologischen Ausbildung. Tau- 

sende von Christen waren von ihm getauft, eingesegnet, ge- 
traut und begraben. Diese langjåhrigen Beziehungen zur 

Geistlichkeit, wie insonderheit zu den Bewohnern C o p e n h a -  • 
g e n ’s hatten den seltenen, durch geistige Begabung wie Milde 
des Charakters gleich ausgezeichneten Mann zum Gegenstande 
allgemeiner Verehrung, seinen T od zu demjenigen aufrichtig- 
ster Theilnahme gemacht.. Kein W under, dass jener Angriff 
K i e r k e g a a r d ’s auf den Verstorbenen, mit dem er bei Leb- 
zeiten noch dazu in freundlichen Verhaltnissen gestanden hatte, 
im Ganzen und Grossen einen sehr widrigen Eindruck machte. 
Hatten sich die Geistlichen hiermit begniigt — so wåre der 
gehassige Angriff bald spurlos voriiber gegan^en. Aber sie 
fielen mit grosser Bitterkeit iiber den Angreifer her und riefen 
dadurch eine Macht in den Kampf, die sie K i e r k e g a a r d  nicht 
zugetraut hatten, und der sie selbst nicht gewachsen waren. 
K i e r k e g a a r d  vvies zunåchst den Vorwurf der Impietat gegen  
einen Verstorbenen mit Energie zuriick. Hier und mir,  sagte 
er, gilt es mehr als Pflichten unter den Menschen. Es ist die 
Frage, was wir Gott schuldig sind. Somit trat er denn in die 
Schranken gegen das „officielle Christenthum”. Hatte sein er- 
ster Angriff gegen M y n s t e r  hier Entriistung, dort Gleichgul-
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tigkeit und vielleicht nur an wenigen Stéllen eine stille Zu- 
stimmung gefunden, so fanden diese Angriffe bald eine a l l g e -  
m e i n e  Theilnahme weit iiber C o p e n h a g e n  hinaus. W ir  
geben zunåchst hier eine vollstandige und getreue Darstel- 
lung*) des Inhalts jener Streitschriften und haben wohl nicht 
nothig, den Leser nochmals darauf aufmerksam zu machen, 
dass in  d em  g a n z e n  f o l g e n d e n  A b s c h n i t t e  n i c h t  d e r  
V e r f a s s e r  d i e s e s  B u c h e s ,  sondern S o r e n  K i e r k e g a a r d ,  
spricht.

*) Nach der in nur sehr wenigen Exemplaren verbreiteten deut- 
schen conservativen „ Copenhagener Zeitung,” deren Aufsåtze iiber 
ki r c h l i c he  Zustånde in Danemark mit Sachkenntniss und sittli- 
chem Ernste geschrieben sind, obwohl ihre politischen Artikel, bei 
sehr vielem Richtigen im Einzelnen, doch Niemanden zu einer unbe- 
fangenen Vorstellung dariischen Lebens kommen lassen mochten.
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D e r  Charakter, die Krankheit unserer Zeit, sagt K i e r k e g a a r d  am 
^4. Mai 1855, ist Mangel an Charakter, Halbheit. Man ist Alles bis 
auf einen gewissen Grad. In diesem Zustande der Schlaffheit und 
Lauheit thut das Entscheidende und Entschiedene am meisten Noth. 
Gehen die Leute wieder bis zu einem gewissen Grade auf meine An- 
sichten ein, so ist Alles verloren. Wie ein Raubthier muss ich mich 
auf die Lauer legen, mit List und Kraft vereint den rechten Augen- 
blick abwarten und mich zum entscheidenden Stosse und Sprunge 
rusten. Der Angriff auf den seligen Bischof (schreibt er Juni) war 
nur ein Mittel, die christlichen Declamatoren sicher zu machen. Mit 
dem, meinten sie, haben wir leichtes Spiel. Da nahm ich unversehens 
Gottes Wort zur Hånd, fragend, was sie dazu sagten. Und sie ver- 
stummten.

Das officielle Christenthum ist im Laufe der Zeiten das Gegen- 
theil von dem Christenthume des Evangeliums geworden. Der officielle 
Gottesdienst ist im christlichen Sinne ein Falsum, eine Betriigerei. 
Die Theilnahme an demselben ist ein Akt, durch welchen man Gott 
zum Besten hat. Enthaltst du dich dieser Theilnahme, so hast du 
wenigstens eine Sunde weniger auf dem Herzen. Die Frage, wie 
lange diese Luge dauern soli, muss zur Entscheidung kommen. Das 
Temporisiren hilft nicht. Die Geistlichkeit muss das Unhaltbare des 
Widerspruches fiihlen. Das Princip, „die Dinge man eben gehen 
zu lassen, es halt dann wohl so lange wie wir selbst,” taugt nichts. 
Der vorige Bischof ( M y n s t e r )  hat, indein er die Unwahrheiten in 
Religionssachen in System brachte, die Entscheidung nothwendig ge- 
macht. Der jetzige Bischof ( Ma r t e ns e n)  ist ein Pfuscher, der mit 
seinem Flickwerk den Riss nicht heilen kann. Es fragt sich nur, ob 
der Staat das officielle Pseudo - Christenthum mit juristischen Mitteln 
schiitzen will. Dann kann ich nichts ausrichten, denn zu Volksbewe- 
gungen kann ich mich nicht hergeben. Da ich aber ganz allein stehe,



tausend Predigern und ihrem Anhange gegeniiber, so kann der Staat 
diese unermessliche åussere Uebermacht sich unbedenklich selbst ver- 
theidigen lassen. Unruhestifter bin ich nicht, und da ich mich prak- 
tisch an keinem bestehenden Institute vergreife, kann der Cultusminister 
mich ruhig gewåhr’en lassen. Wir leben allerdings in einem christ- 
lichen Galimathias. Aber die j e t z i g e n  Geistlichen haben den sinn- 
losen Wirrwarr nicht hervorgebracht. Es ist unser Aller Schuld, 
wenn wir die Dinge so fortbestehen lassen. Ich selbst will ja nur 
ein Opfer sein fur ein Geschlecht, welches Ideale fur Narrentheidung, 
das Irdische und Zeitliche fur den rechten Ernst ansieht, — fur ein 
Geschlecht, welches durch weltliche Klugheit, in der Gestalt christ-' 
licher Erbauung, schåndlich demoralisirt ist. (S. K. „Dies soli ge
sagt werden; so werde es denn gesagt.” Mai 1855.)

Das Werk des Staats ist es, dass das wahre Christenthum, so 
weit thunlich, unmoglich gemacht ist. Gesetzt, der Staat stellte tausend 
Beamte an, deren Familienbestehen davon abhångig gemacht wiirde, 
dass sie das Christenthum verhinderten, so wåre dies schon ein ganz 
leidlicher Versuch in dieser behindernden Richtung. Dieser Versuch 
wåre indess weniger gefåhrlich, als wenn diese Beamten zum Schein 
angestellt wiirden, das Christenthum zu verkundigen, sie aber materieli 
und pecuniår angewiesen wiirden es dahin zu bringen, a) dass die 
Menschen in ihrem Umkreise sich såmmtlich Christen nennen, es aber 
b) dabei sein Bewenden behålt, so dass sie auch nicht einmal er- 
fahren, was Christenthum in Wahrheit ist. So wird denn, obgleich 
es mit dem wahren Christenthum dieser Lehrer selbst sehr misslich 
steht und es dem Evangelium nach schon sehr schwer ist, einen ein- 
zelnen Menschen zum wahren Christen zu machen, das grosse Expe- 
riment ausgefiihrt, Christen Millionenweise auf die leichteste Weise, 
alle von derselben Bonitåt, hervorzubringen. Die Geistlichen sind 
offenbar dabei interessirt, dass Alle, ohne Unterschied, Namen-Christen 
sind, und dass es dabei bleibt. Sonst geriethe ihre ganze christliche 
Maschinerie oder Fabrik in’s Stocken. In diese Yerfinsterung der 
wahren Begriffe muss Licht ’gebracht werden. Die Leute mussen 
gewahr werden, was Christenthum ist, womit aber der Stand und sein 
schones Einkommen in Gefahr geråth. Denn wer wird sich dann 
mehr um das Namen-Christenthum und um die Beamten kummern, 
die nur fur dieses wirken. Da'her war es sehr unvorsichtig von dem 
Bischof, dass er von Wa h r h e i t s  z e ug e n  redete. Er riskirt ja, 
dass man ihn und seine Geistlichen als Wahrheitszeugen ohne Pension 
entlåsst und den ganzen Finanzstaat der Kirche, als nicht fur Wahr
heitszeugen sich gehorend, streicht.

Giebt es wohl einen unter diesen costiimirten geistlichen Decla- 
matoren, der auch nur im geringsten Collisionsfall die Rechenschaft 
in der Ewigkeit, iiber welche er seine Gemeinde unterhålt, als eine



Realitåt gelten liesse, wenn etwa ein reeller Vortheil, Gunst, Geld, 
Beforderung auf dem Spiele stande? Der eine Declamator tritt ab, 
sein Nachfolger, ein neuer Declamator, tritt auf und salbt seinen Yor- 
ganger als Wahrheits-Martyrer. Und welch ein Zetergeschrei, wenn 
ein Unbefangener ruhig hintritt und bemerkt: Lasst uns Gott nicht 
spotten, von Wahrheitszeugen darf hier keine Rede sein. Wenn 
solche Heuchelei nicht als ein Brechmittel wirkt, so ist der Geschmack 
verdorben. Wenn ich einen Heiden zum Christen machen will, so ist 
das Verfahren leicht geregelt. Nun aber will ich das Christenthum 
den Millionen verkunden, die da sagen: wir sind ja schon Christen. 
Hier wird die Sache schwierig. Hier muss eine Illusion, ein Selbst- 
betrug erst entfernt werden. Nun ist aber dieser in Selbstbetrug 
beruhende Zustand vom Staate patronisirt. Er hat 1000 Beamte an - 
gestellt, die diesen Zustand zu erhalten gagirt sind. Der Staat ist 
so giitig den Herrn Gott und sein Christenthum in seinen gnadigen 
Schutz zu nehmen. Die officielle Illusion nennt er: Staatskirche. Die 
christlichen Prediger werden weltliche Diener, sind parvenirende, 
carrieremachende, nach Titel, Land und Rang, besonders nach Geld 
strebende Beamte. Konnen und durfen diese den Leuten merken lassen, 
dass Christenthum etwas ganz Anderes ist? Sie mussten sodannja 
ihren Schatz, ihren Weg aufgeben.

Hier wird es also Aufgabe des Staats, der Bewirkung des Selbst- 
betrugs zu entsagen und seine Einmischung, sein unhaltbares Patronat 
aufzugeben.

Es scheint aber, dass der Staat es fur seine Pflicht halt, wie er 
fur Wege, Wasser, Sicherheit, Pflaster sorgt, auch die ewige Selig- 
keit den Leuten preiswurdig und bequem zugånglich machen. Geld 
wird es freilich kosten. Aber indeni es fabrikmåssig, mit 1000 Beamten 
betrieben wird, so ist die Einrichtung dennoch preisbillig.

Nun findet es sich aber, dass das Ewige durchaus nicht Gegen- 
stand soleher comfortablen Bewirthsehaftung sein kann. Man vermag 
es nur au f eine W e i s e  zu erreichen, ja, dadurch unterscheidet es 
sich gerade von al l en anderen Dingen, dass es nur auf e i ne  Weise 
erlangt werden kann. So geht denn der wohlarrangirte kircliliche 
Staatscomfort in Erreiclmug des Ewigen ganz verloren und hilft nicht 
iiber die Schwierigkeit. Ihr Geistlichen und Kanzleirathe, ihr Colle- 
gien und andere Råthe richtet mit eurer grossartigen Schreiberei nichts 
aus. Das Problem bleibt gerade auf dem Punkte, wo der Herr es 
hingestellt hat. Eure Erleichterungen, eure Empfehlungen, eure Tauf- 
Atteste haben zu nichts gefuhrt. Der profane Gedanke aber, dass 
hier etwas zu thun sei, dass Gott und seine Kirche wiirdige Gegen- 
stånde fur die Protection des Staats seien, geht von der falschen 
Geistlichkeit aus.

Indeni der Staat das Christenthum zu protegiren sich unternimmt,
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macht er sich låcherlich. Gold, Rang und Giiter kann er spenden, 
das Christenthum lebt aber in der Entsagung irdischer Guter. Der 
Staat protegirt die Geistlicben; dem Ghristenthum thut es geradeNoth, 
diese Schlingpflanzen, die die Religion in eine Sache des Mammons 
verkehrt haben, los zu werden. Kame der Herr wieder auf Erden, 
oder einer seiner Apostel, musste er wohl mit vielen Reverenzen 
sich die Protection der hohen Herrschaften erschmeicheln. Es ist 
aber gerade umgekehrt. Der wahre Christ wird verhasst, verhohnt, 
verfolgt. Fur die Namen- Christen ist Weg und Pforte weit und 
breit genug. Es hilft kein Protestiren, dass man ja kein Christ sei; 
man fnuss ein Christ sein und dafiir bezahlen. Er aber, der Ver- 
folgte, war ausnahmsweise ein Christ. Deshalb wird er nicht prote
girt von denen, di e . das Christenthum in Schutz zu nehmen sich 
ruhmen. Es hat aber eine gewisse negative Lauigkeit und Mittel- 
måssigkeit uberhand genommen. Das Evangelium zieht wider die 
Heuchler und Unglåubigen zu Feide. Die indifferenten Dummkopfe 
låsst es unbeachtet. Nun hat sich das uniibersehliche Bataillon der 
Differenten zusammengerottet. Heuchler und Ketzer sind wir nicht, 
sagen sie; also sind wir die rechten Christen, die Rechtglåubigen, 
und sie haben keine Ahnung davon, wie tief sie noch unter den 
Heuchlern stelien. Dies sind also die nåchsten Wahrheitszeugen, die 
sich als Kirche Gottes spreizen. Gegen diesen Zustand tonloser Ge- 
schinacklosigkeit ziehe ich zu Feide, damit das Ideal und die Wahr- 
heit nicht darin zu Grunde geht.

Die Geistlicben, welche als Hauptmånner jener uniibersehlichen 
lauen Masse agiren, machen sich selbst, demnåchst aber insbesondere 
den Herrn selbst låcherlich. Das Evangelium lehrt ausdriicklich, 
schmal sei der Weg und eng die Pforte; schwer sei es, ihn zu wan- 
dern. Himmel und Holle werden in Bewegung gesetzt, das ferne 
Ziel zu erreichen und um das Unmogliche dennoch moglich zu machen. 
Alles das soli aber gar nicht inehr passen. Nichts ist jetzt leichter, 
als die kostbare Seligkeit zu erlangen. Der liebe Gott hat sich son
derbar getåuscht und nicht vorgesehen, wie schlau die Menschen sein 
wurden, sich gemåchlich einzurichten. Du wirst getauft und deine 
Eltern zahlen; du wirst christlich begraben und die Erben zahlen und 
du bist als Christ mit allen den anderen in den Himmel eingegangen. 
Diese zahlende, der Seligkeit gewisse Christenheit ist aber eine Got- 
tesbéspottung, geistloser als irgend ein Heidenthuin. Das Evangelium 
wird dabei ein veraltetes, mit dem heutigen Christenthum in Wider- 
spruch stehendes Curiosum und wird auch oft geradezu in die Rum- 
pelkammer geworfen. Die fabelhaften Schwierigkeiten der Seligkeit 
werden gleichsam Geschichten von Råubern in fern en Landen, von 
denen man gemiithlich beim Kaffee liest. Wie konnte doch der weise 
Gott ein so nårrisches, unanwendbares Evangelium als Wahrheit in



die Welt schicken? Oder verhielt es sich anders. So wåre die 
Menschheit einer Masse von Betrfigern zu vergleichen, die das Evan
gelium umgekehrt und* ein Christenthum zugerichtet habén', welches 
nicht zu Gottes Wort passte. So ist es. Man hat eine Lehre von 
der Entsagung und Menschenliebe Geistlichen in die Hånde gegeben, 
um damit im Interesse ihres Standes zu wirthschaften. Selbst mussen 
sie aber ja vor allem Mangel, vor- aller Veranlassung, sich etwas zu 
versagen, bewahrt werden. Auf diesen ernsten Nonsens hat man 
unendliche Summen, Muh e und Opfer, Blut und Verfolgung verwen- 
det. Die Welt steht an sich in schneidendem Gegensatz zum Christen
thum. Mache dieses weltlich oder bilde der Welt ein, dass sie 
christlich sei, so hort das wahre Christenthum mit dem Widerspruch 
auf. Christenthum ist und bleibt aber eine verewigte alte Erschei- 
nung. Eine Menge Christen ist schon ein Widerspruch. Die grossen 
Bekehrer mit dem Schwert haben nichts weniger als Christen ge- 
macht. Die Zahlen, die Namen, die Massen sollen es gerade ver
bergen, dass es keine Christen giebt, dass man kein-Christenthum 
will. Die Verkehrtheit der Staatstheologie wird evident, wenn man 
sieht, wie die jungen Menschen verlockt werden, die Guter der Welt 
hauptsåchlich zu erstreben, indem sie sich zu Geistlichen heranbilden. 
Der dornenvolle Pfad des entsagenden Lehrers wird anlockend genug 
gemacht. Aber der christliche Charakter geht dabei zu Grunde. 
Dann låsst der Staat den Geistlichen einen Eid auf das Evangelium 
schworen, also auf ein Reich, welches nicht von dieser Welt ist, ja 
welches in Widerspruch mit den weltlichen Yerhåltnissen steht. Ist 
dies nicht ein schreiender Widerspruch? Tritt dieser nicht gleich, 
sprengend und zernichtend hervor, wenn der Geistliche Ernst .aus 
der Sache macht? das weltliche Regiment und das geistliche Ideal 
sind unvereinbar. In Gottes Reiche ist Alles gottlich, was sollen 
wir da mit tausend vom Staate autorisirten wohlbestallten Lichtern 
des Evangeliums und Richtern fiber das geistige Leben machen? — 
sie sind ein Widerspruch. Das Staatspatent ist ein Pass, den der 
Spitzbube am besten zu gebrauchen weiss. Fur den Apostel ist 
solches Staatsbreve ein Hohn und wenig empfehlend. Wiirde das 
Christenthum eine wirkliche Angelegenheit von Individuen, die das 
Christenthum erstreben wollten, so wurden die Geistlichen bald iiber- 
flussig, wenigstens sehr reducirt werden. Wenige von den tausend 
wiirden uberhaupt tauglich sein. Diese tausend sind aber hauptsåch
lich an dem Fortbestehen des alten Schlendrians interessirt. Sie 
dulden also nicht, dass daran gerfihrt werde, und das Volk låsst sie 
gewåhren aus Gemåchlichkeit und Lauheit. Das gedankenlose Volk 
sieht schwerlich ein, dass die ganze Frage von der Kirche und den 
Geistlichen eine biosse weltliche Geldfrage ist. Gebt ihnen lieber 
das Geld gleich und lasst sie ihre Leiber måsten, eure Gewissen aber
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aus dem Spiele lassen. Dann konnt ihr euch vorsehen, ob Ihr die 
Seligkeit wirklich wollt und wie sie zu erlangen ist. Die Geistlichen 
selbst begreifen es wohl, aber sie thun wie der bose Schuldner, der 
gern sein Geld in der Tasclie behalten will. Er versucht es erst, 
eine Miene zu machen, als ob er die Mahnung gar niclit gehdrt håbe. 
So werden sie versuchen zu schweigen, wenn ich ihnen in’s Gewissen 
rede. Damit ist die Sache aber nicht abgethan.

Es verhålt' sich mit dem Christenthum wie mit der Poesie. 
Willst du sicher sein, dass du mit schlechter Poesie bedient wirst, 
so schaffe eine Anzahl Poetenbedienungen fur echte Dichter. Mache 
ein Lebensbrod, eine Karriere daraus. Die am wenigsten von der 
Dichtung wissen, werden bald Probste und Bischofe im Fache der 
Poesie werden.

Also wisse man, dass wir iibler daran sind als die Heiden. Diese
'  %

konnen docli Christen werden. Bei uns ist es aber so eingerichtet, 
dass der Weg zur Wahrheit durcli einen grossartigen Sinnenbetrug, 
durch die Selbsteinbildung des bereits errichteten vollkommenen 
Christenthums ganz unzugånglich und praktikabel gemacht ist. Die 
grosse Illusion darf man nicht hinwegnehmen, anathema esto.

Wie sucht man nun diesen furchtbaren Zustand durch allerhand 
Pallititiv zu verstecken? Dariiber ist man zwar einig, dass es mit 
den religidsen Zustånden eine sehr jåmmerliche Bewandniss håbe. 
.Der eine schlågt ein neues Gesangbuch, der andere eine verånderte 
Liturgie, einen mehr poetischen Kultus, Extrapredigten in illuminirten 
Kirchen, gute Musik oder kleine Betconventikel, Concessionen an 
Andersglåubige u. dgl. m. vor. Was kann dies Alles helfen? Der 
Fehier liegt im ganzen Staatskirchenbau. Jagt die Koniglich autori- 
sirten Quacksalber weg, macht die betrugerischen Seligkeitsboutiquen, 
die einzigen, die der Staat am Sabbat-li offen stellt, zu. Lasst uns 
Gott w-ieder in Einfalt und Einfachheit anbeten. Die gagirten Apostel 
konnen doch nicht helfen. Errettet das Christenthum von dem selbst- 
klugen, salbadernden Staatseinfluss. Wir bediirfen der frischen 
Luft und der unmittelbaren Leitung Gottes. Wir leiden an einer 
geistigen Ueberladung. Die vielen Scluisseln, zugerichtet von schwar- 
zen Kochen, konnen .uns nicht helfen. Wir bediirfen der Freiheit 
fiir das geistige Leben. Die geistlichen Schnurbriiste und Daum- 
schrauben miissen weggeworfen werden. Diesé geistlichen Comedo- 
nen und Parasiten, die die geistige Verdauung hemmen, miissen fort. 
Da sie ofFenbar von dem Christenthum des Evangeliums nichts wissen, 
so ist ihre Bestallung gerad^zu ein Patent fiir Wdlfe um Schåfer zu 
werden. Mdgen sie ihr Christenthum innnerhin wie ein Trinklied 
ableiern. In den Ess- und Trinkstuben gehoren sie am fiiglichsten 
zu Hause, im Tempel Gottes nicht. Kann man, wenn man die 
menschliche Schwache kennt, die fiir wirklichen Profit Alles thut,
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daran zweifeln, dass man mit einer Karriere von tausend Brodstellen 
und anderen Lockungen jede Art von Religion zur herrschenden 
machen kann? Und obendrein die Aussicht, seine Li ne  oder J e t t e  

.als Frau Pfarrerin heimfuliren zu kunnen! Es ist unwiderstehlich, 
selbst bei dem grossten Triebe, Christ zu werden. Denn die Jul e  
låsst dir keine Ruhe. Mach5 es wie die andern, sagt sie, und lass 
die Skrupel fahren. Fur die Prediger ist diese Vorstellung von der 
Seligkeit und der Holle eine sinnreiche Erfindung. Es låsst sich viel 
Geld damit machen. Man dient sich selbst und verråth das Christen- 
tlnim. Judas  konnte es nicht besser machen. Wer dies bedenkt, 
wird sich leicht uberzeugen, dass die wahren Verbrechen in diesem 
Leben nicht bestraft werden. Judas  wiirde bestimmt Commandeur 
oder Grosskreuz werden.

Das officielle Christenthum ist eine dem menschlichen Eigenwillen 
also angepasste Lehre, dass sie die Menschen direkt anspricht. Das 
evangelisclie Christentlium spricht nicht an. Es sagt geradezu, dass 
es den Menschen ein Aergerniss sein miisse. Er muss wollen, was 
er nicht will und dem Eigenwillen entsagen. Indeni die Geistlichkeit, 
die Welt sich bewogen zu machen, die Sache umkehrt, schafft sie 
Millionen contribuirende Seel en in ihre Kirche, die aber erst jenseits 
erfahren, dass die weltliche Kirche sie um den Himmel betrogen und 
der Hulle verkauft hat. Dies ist die åchte Seelenverkåuferei. Die 
Hullånder verkauften die Leiber und nannten dies uneigentlich See- 
lenverkauf. Der officielle, vom Staate patronisirte Priester ist der 
wahre Seelenverkåufer. .

In der officiellen Kirche ist Alles Formular. Der liebe Gott 
wird sich um die officielle Kirche nicht mehr kummern, als das Måd
ehen, dem der Freier ein copirtes Liebesformular zustellt, Liebe 
empfinden kann. Wie geht es zu, dass die Hirtenbriefe und befoh- 
lenen Furbitten nicht allein keinen Eindruck machen, sondern dass 
man so flau dabei wird, als frore die Zunge fest. Es ist Alles ton- 
loses, seelenloses Formular, ohne Persunlichkeit und Geist.

Du solist dir selbst absterben. Aus Liebe will Gott, dass du 
dein eigener Feind seiest und ihn liebest, der deines eigenen Gliick- 
gefiihls årgster Feind ist. Das officielle Christenthum lebt dagegen 
in Festen und Bacchanalen. Lasst uns lustig sein bei Taufen und 
Hochzeiten, und selbst an der Bahre muss der Wein nicht fehlen. 
Der Geistliche ist eine „Art von privilegirten Musikanten55, der die 
grossen Begebenheiten des Lebens lustig machen soli, damit man das 
Wahre und den Himmel vergesse. Das nennt man Sinn fur das 
Ewige.

Christenthum ist mehr als Genie. Der Genius ist das Ausser- 
ordentliche in der Natur. Er ist ein Wunder durch die Gabe der 
Natur. Der Christ ist dagegen das Ausserordentliche, die seltene
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Ausnahme, das Wunder auf dem Gebiete der Freiheit. Allen steht 
es frei, zu solchen ausserordentlichen Ausnahmen sich heranzubilden. 
Deshalb wird das Evangelium Allen verkundigt. Aber wenige fuhren 
es aus. Die officielle Kirche hat dies Ausserordentliche, dies was 
seltener ist, als das Genie, gånzlich trivialisirt. Kaum gehort mehr 
dazu, die hochste Bestimmung zu erreichen, als geboren zu werden. 
Eine kleine bezahlte Ueberschuttung mit Wasser reicht hin. Kann 
das Kind so wéit gebracht werden, dass es die Polizei und das 
Zuchthaus nur so eben links liegen låsst, so ist der Himmel sicher, 
von Priesters Gnaden. Man bedenkt nicht, wie wenige Junger und 
wahre Christen der Gottmensch an sich zu ziehen verinochte. Unsere 
Priester und Prediger vermdgen das ganz anders. Aber das Ende 
ist Selbstbetrug. Sie haben die Menschen dahin gebracht, dass sie, 
in der Illusion, das Christenthum zu besitzen, es richtig wieder los- 
geworden sind. Nachdem der Erloser uns eben gelehrt hatte, auf- 
recht zu wandeln und uns den Gang der Himmelsbewohner anzu- 
eignen, gehen wir richtig, dummer und thierischer als je , auf allen 
Vieren und haben als Vorbild den Geistlichen, der uns durch seine 
ruhrenden Affenspriinge zur Nachahmung reizt. Das nennt man die 
christliche Perfectibilitåt. Den Erloser, die Zeit der Apostel ist man 
als Vorbild losgeworden. Jetzt hat man das wahre, bezahlte, vom 
Staate protegirte officielle, wohlfeile Christenthum.

Man glaube aber nicht, dass ich zweierlei Christenthum statuire. 
Das wahre des Evangeliums ist nur eines; unser officielles ist ein 
Surrogat, ein jiidischer Gaunerstrich, der den Himmel fur die Welt-
liebe ausbeutet.

«

Vielleicht giebt es gar keine Menschen mehr unter uns, die 
Christen werden konnen. Die Race ist wohl ausgegangen. Es sind 
Geistmenschen, anders gebaut als wir, die wir von Fachwerk, mit 
Kluten und Stroh in den Wånden aufgebaut sind, nicht wie jene, 
von Quadern. Der Geistmensch ist robuster gebaut. Er lebt in 
lauter Gegensåtzen. Er glaubt, wenn er auch das Gegentheil sieht; 
er liebt, was er hasst-und hasst, was er liebt, wogegen unser offi
cielles Christenthum alles eben und glatt macht und alle Widerspruche 
und Gegensåtze vermeidet und ausgleicht. Der Geistmensch vertrågt 
die Isolation von allen und Allen, die dem christlichen Haufen ein 
Greuel ist. Der Geistmensch kummert sich nicht um andere Men
schen und ihre Meinung; er hasst Vater, Mutter, Weib und Kind, 
dazu sich selbst. Bei den Weltchristen ist Alles Riicksicht, Ver- 
tråglichkeit, guter Umgang, Furcht des Anstosses. Wenn ich nur 
Dich håbe! sagt der Geistmensch; der Weltmensch aber, wenn du 
mich nur ungeschoren låsst! Menschen von dem Kaliber, der Boni
tet jener Geisteskinder, die sich in Gott versenken, werden wohl



nicht mehr geboren. Das Christenthum macht Alles neu, veråndert 
Alles. Der Weltchrist sagt: bei Leibe nicht, man bleibe hiibsch beim 
Alten. So bleibt das Heidenthum, aber man nennt es christlich. 
Besonders weiss der Geistliche såuberlich mit' dem Fortpflanzungs- 
triebe umzugehen. Ob Liebe dabei im Spiel, ist ihm gleichgiiltig. 
Er segnet Alles ein, Huren, wie alte Schachteln, wenn nur dabei 
geschmauset, gezecht und geblecht wird. Er ist der Hochzeitbitter, 
Festredner, Flotenspieler und Gast. Kann er einen Orden dabei 
wegkriegen, um so besser! was hat der Wahrheitszeuge nicht Alles 
in dieser Richtung geleistet? Das ist unser Christenthum.

Sieht man nicht, dass. die Thesis: ,,wir sind Alle gute Christen”, 
das ganze Christenthum umwirft? Wo bleibt der Unterschied? Der 
Christ soli sich von der Welt scheiden. Dagegen sagt die Welt 
mittelst der officiellen Diener Gottes: wir Alle sind Christen. Der 
Gegensatz des Individs mit der Welt und Menschenart ist aufgeho- 
ben. Es bleibt Alles, wie es war, und das Christenthum ist richtig 
vernichtet. Nun meinen sie,' dass diese Kirchenparade von Bataillonen 
von Christen dem Herrn gefalle. Er soli wohl sagen: jetzt ist es, 
wie ich es haben will. Und wessen ist die Schuld?

Eben so ist es mit dem Prediger-Eide. Er ist officiell, folglich 
bedeutet er nichts. So mit den Garantien, die im Leben und Wan- 
del zu suchen sind. Die gelten nichts. Der Spruch: zeige mir dei- 
nen Glauben durch deine Werke, ist gliicklicherweise abgeschafft. 
Was gehen dich meine Werke an, wenn du nur siehst, dass mein 
Glaube der officielle patentirte ist. Dies die geistliche Arisicht, die 
darauf ausgeht, die Menschen sicher zu machen und zu garantiren, 
dass sie die lieben Gemeindeglieder gar nicht inkommodiren und mo- 
lestiren, sondern dass Alles ein Spass sein • solle, der Niemandem 
Verdruss macht. Als der Erlospr vor den Pharisåern und Schrift- 
gelehrten, den bestallten Priestern und Geistlichen aller Zeiten warnte, 
liess er ein Wort von ihrem Ornat, ihren langen Kleidern fallen. 
Die Kleidung selbst hat zwar nichts zu sagen, aber man mag sich 
doch dabei denken, dass er das durchgångig Zweideutige des ganzen 
Standes, der so viel unter den langen Kleidern zu verbergen hat, 
vor Augen hatte. Zweideutig ist er, denn den Schein, als kiimmere 
ihn das Weltliche nicht, muss er sich geben, und dennoch ist das 
Weltliche die Hauptsache. Verkaufe deine Håbe und gieb es den 
Armen, sagt das Evangelium. Entåussere dich der Håbe und gieb 
sie mir, sagt die Kirche. Macht Euch Freunde mit dem ungere'chten 
Mammon, ist das einzige Gebot, welches die Kirche in sich aufge- 
nommen hat. Fur den Schein thut sie zwar viel, aber salvirt immer 
das Erreichbare und Nothige. Mit der Welt muss der Streit ge- 
fiihrt werden auf Leben und Tod, heisst es dort. Mit der Welt
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mussen wir Friede halten und uns vertragen, sagt. die Kirche. Und
so ist es nicht allein mit dem seligen Bischof, dessen Ideal es war,
sich mit Ehren durch die bose Welt zu helfen, auch wohl bestemt
und beweihraucht, in den Himmel einzugehen, sondern aucli mit den
scheinbaren Feuereiferern, z. B. den Grundtvigs. Der zankt sich und
schlågt sich, als ob Gottes Haus daran hinge, dass er mit seinen
treuen Nachbetern eine freie Kirche fur sich machen konne. Kaum
hat er es erreicht, so ist sein Christenthum zu Ende und er fångt
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wieder an, sich zu balgen, um ein grosser Mann in allen den Rich- 
tungen zu werden, die die Welt ihm olfen stellt. Mit der officiellen 
Kirche wie mit der Welt wiirde er sich leicht zurechtfinden, wenn 
man ihm nur seinen Willen låsst. Grundtvigs Begeisterung ist 
geistige Lauheit, Indifferentismus. Er hat nur fur Irdisches gekampft.

Wie nun diejemgen, welche gewohnlich als die rechten Repråsen- 
tanten des Christenthums in Danemark angesehen waren, durch geistige 
Lauheit und Indifferentismus sich auszeichnen, so ist die ganze Zeit 
in den tiefsten Indifferentismus versunken. Es giebt hier nicht ein- 
mal einen Religionszustand. Es giebt nur ein Publikum, zersplittert 
in vielartige Individuen, jeder mit seinem Publikum. Was hat denn 
Christus mit seinen Qualen und Leiden am Kreuz ausgerichtet? Sind 
wir alle Christen und die officielle Kirche die wahre, so hat er fur 
einen hochst gemåchlichen Weltzustand gelitten. Er hat den Klerus, 
die Hierarchie moglich gemacht, die fetten Pfriinden und das Alte- 
weibergeschwatz. Wollten die Herren einfach sich dahint er stecken, 
dass sie Dicliter sein und die Religion als Gedicht debitirten, so wåre 
eine Meinung darin; ein Gedicht, ein Thema wie das andere. Aber 
sie wollen was ganz Anderes sein und behandeln docli das Evangelium 
nur wie ein Gedicht, eine Fiction. Deshalb sind sie Heuchler; be- 
triigerische Heuchler. Nie hat unser Herr mehr der Zweideutigkeit 
sein Wort blosgestellt, als da er seine Junger Fischer nannte. Aller- 
dings sind ihre Nachfolger Fischer geworden. Stets sind sie da, 
wenn es etwas zu fischen giebt, besonders wenn es im Truben ge- 
schehen kann. Sie treiben die Sache im Grossen. Sie haben jewei- 
lig eine grosse Compagnie gemacht, die sie Kirche nennen, mittelst 
welcher sie, jede in ihrem Fahrwasser, das Fischen exclusiv betrei- 
ben. Wehe dem, der nebenbei sein Netz auswirft. Wehe dem, den 
sie in ihivGarn treiben.f

- Betrachten wir einen Mann unserer Zeit, der aufrichtig ist. Er 
gesteht vor Allem, um Religion kummere ich mich nicht; ich håbe 
gar keine. Zeugt er ein Kind, so kommt der Prediger heran. Als 
Vater ist er mit einem Male evangelisch-lutherisch. Er trpmmelt 
seine Freunde zusammen. Religion haben sie nicht; aber Taufzeugen 
sind sie, und versprechen fur die christliche Erziehung des Kleinen 
Sorge zu tragen, der nun auch unter zierlichen Gebehrden des Geist-



lichen Christ geworden ist. I)ass die Leute ins Christenthum einge- 
ffihrt werden sollten, wenn sie darfiber urtheilen konnen, ist anabap- 
tistisch und wiirde die Perception der Emolumente gewaltig storen. 
Solche Sekte darf daher nicht geduldet werden. Der wahre Christ 
bringt sein Leben zum Opfer; das Leben miserer Prediger besteht 
darin, dass sie Opfer nehnien. So ist es mit allen Sakramenten. Ob 
sie heilig gehalten und wfirdig genossen werden, daruber drfickt man 
beide Augen zu und macht sie erst wieder offen, um nach dem Opfer 
zu schielen. Suchen die Kandidaten der Theologie etwa zuerst und 
vor all Gottes Reich? Bewahre; sie suchen ein geistliches Amt; das 
ist die Hauptsache, der eigentliche Zweck. Gottes Reich und was 
dazu gehort und zum Vorwand genommen wird, ist nur das Mittel, 
die leidige Bedingung. So verstehen sie das Wort: ,,trachtet zuerst 
nach dem Reiche Gottes.” Diese Art Gottesverehrung bietet man 
dem Herrn, und zwar unter Eidesleistung! Ist das nicht Låsterung? 
Man sagt, es giebt Ausnahmen. Es ist aber nicht wahr. Es giebt 
Beschonigungen, geschminktes Betragen. Der Zweck liegt aber immer 
diesseits, nie im ewigen Leben. Je weniger du dich an dieser offi
ciellen Religionscomedie betheiligst, desto weniger siindigst du. Diese 
Art heuchlerischer Gottesverehrung ist weit arger als gemeine Ver- 
brechen. Wie kann der Mensch doch zu solchem thierischen Stumpf- 
sinn in Geisteslosigkeit versinken, Gott solche Verehrung. zu bieten, 
in welcher nur Gedankenlosigkeit, Faulheit, Dummheit, mit Schlendrian 
vermischt, vorherrscht, wobei man dennoch stets vermeint, man sei 
im christlichen Fortschritt begriffen. Auch treiben die Leute es nur so. 
Wenn sie begeistert sind, ist es ein apartes Interesse, ein Ungefåhr. 
Kommt der Mensch zu Verstandesjahren, so sagt er: „ich bin zu 
alt; ich tauge nicht mehr dazu, das Christenthum mir anzueignen.” 
Aber er zeugt Kinder. Hier fångt das Einverstandniss der Prediger mit 
den Hebammen an. Die Kinder miissen Christen werden, einerlei, ob 
sie, wenn sie zu Jahren kommen, gerade ebenso sagen: „jetzt bin ich 
zu alt;” thut nichts, wenn nur die Zwickmiihle in der Wochenstube in 
Gang erhalten wird. Ja, der Prediger macht es ebenso mit der ganzen 
Gemeinde. Selbst will er mit dem ernstcn Christenthum nicht an- 
binden. Aber die Gemeinde, die muss er zu Christen machen. So 
treibt Einer den Anderen, und Keinem ist es Ernst. Dann kommt 
die Confirmation. Eine sclione Erfindung. Als Kind ist der Junge 
noch zu jung, um Christenthum zu lernen; wenn er aber in die Lfim- 
meljahre fibergeht und recht eigentlich ein dummer Junge ist, dann 
ist nichts im Wege. Diese geistliche Solennitåt tragt viel ein. Wollte 
man mit der Aufnahme warten, bis der wirkliche Verstand kommt, 
was wåre dann wohl einzuiiehmen? Aber was fur ein Bewandniss 
hat es mit den feierlichen Geliibden in dem Alter? Ist das erlaubt? 
Weshalb wacht die Polizei fiber dumme Jungens-Streiche? Der Be-



such bei Kuchenbåckern ist ihnen .verboten; aber feierliche Geliibde 
abzulegen, dazu sind sie reif genug. Es ist eine riihrende Comodie 
des Vortlieils wegen gespielt. Wehe den Predigern! wehe diesen 
beeidigten Liignern, deren Leben und Weben Betrug ist.

Ueber die Elie und Trauung åussert der Yerfasser sich ebenso. 
Da aber seine extravagante Auffassung sich gar zu sehr im todten 
Buchstaben verliert, nach dem er auf Paulus Autoritåt das Colibat 
zu christlicher Pflicht macht, so durfen wir ihm in diese grenzenlose 
Verwechselung des Buchstabens mit dem Geiste nicht folgen. Fur 
ihn ist der grosse Zweck der Yorsehung, fur, die Fortdauer des 
Menschengeschlechts zu sorgen, dermassen in Dunkel eingehiillt, dass 
er es fur Zweck des Christenthums ansieht, den heidnischen Zweck 
der Fortpflanzung aufzuheben, zu Nichts zu machen. Das heiligste 
Band im Himmel und auf Erden, die Ehe, verkennt er ganz, und
schon dieses ist ein sicheres Kennzeichen des triibe verirrten Ge-
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miithes. (Oiebl. No. 7.) Ebenso furchtbar verkennt er die Lehre von 
dem verlorenen Zustande der Menschen, der, seiner unklaren einsei- 
tigen Ansieht nach, nur durch Qual und Elend zum Guten, zur Er- 
losung gewendet werden kann. Entsagung ist ihm gleichbedeutend 
mit Unheil. Indem er eine buchståbliche, fur das Leben in der Welt 
geltende Interpretation und Auffassung des Seelenkampfs fur das 
Ewige ins Naturleben iibertrågt und die Prediger hier auf eidlich ver- 
pflichtet ansieht, kann er mit Leichtigkeit den ganzen Stand zu Mein- 
eidern machen, spricht auch nicht anders von ihnen als von gestån- 
digen Meineidigern. Es giebt, sagt er, buchståblich keinen einzigen 
ehrlichen Mann unter den Predigern. Schon seine Besoldung zu 
Himmelszwecken ist unerlaubt. Als Junger des Herrn sich zum 
Staatsdiener zu machen ist unerlaubt. Man sollte sein Ornat, wie 
das Kleid des Sklaven *), halb gelb, halb grau machen, um die Dop- 
peltheit sein es Amts auszudriicken. Ist der ganze Stand eine Wider- 
lichkeit, so kann man ihr nur dadurch entgehen, dass man von ihm 
ausscheidet. Als bleibendes Mitglied ist man eo ipso ein widerlicher 
Gesell. Je besser man ist, je grosser ist die Siinde, weil dies die 
triigerische Illusion vergrossert. Auch wird man gewohnlich finden, 
dass dieses Bessersein nur eine raffinirte Schminke ist. Sie, die nach 
dem Evangelium Fremde und Auslånder in dieser Welt sein soilten, 
sind die rechten Heimathskinder der Welt. Das Dasein des Prediger- 
standes macht die ganze Gesellschaft, christlich betrachtet, zur Nie- 
dertråchtigkeit.

Die theologischen Docenten, sagt er, sind Ungeziefer, das das 
Christenthum zernagt hat. Sie bauen der Propheten Gråber, doch 
nur insofern Leiden und Tod der Herrlichen ihnen Profit bringt.

*) So heissen die Gefangenen in Danemark und so tragen sie sich.
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Und wenn etwa der Mensch in der letzten Stunde inne wiirde, dass 
er selbst fur die Wahrheit hatte leiden sollen, oder doch wollen, um 
selig werden zu konnen; es jetzt aber leider zu spåt ist, wird er 
dann die Lehrer nicht verfluchen, die ihn um die Seligkeit betrogen 
haben? Und welche Kraft ist dennoch in der Wahrheit, obgleich 
sie hier auf Erden erniedrigt und gering einhergeht. Sie schreibt 
Alles in ihr Gedenkbuch, und dabei stéht: fur ewig. Die grossten 
Verbrechen sind die, zu deren Begehung ein ganzes Leben nothig 
war. Gestraft werden sie hier nicht; denn sie sind erst wirklich be- 
gangen, wenn sie durchgefiihrt sind bis åns Ende.' Daher bedenke 
man wohl, ob man auf diesem capitalen Verbrecherwege sei. Heu- 
chelei und Einbildung hilft da nicht. Es giebt nur eine Weise, Gott 
zu ve r e hr e n ,  nåmlich, dass man seinen Willen thut. Dies fiihrt 
zur Entsagung, zur unbedingten Entsagung. Wer aber einmal erfasst 
hat, dass Gott Liebe ist, unendliche Liebe, der will gern fur diese 
Liebe leiden. Die Welt will nicht leiden; darum ist sie nicht christlich.

Also ist fiir das ewige Leben nichts zu erwarten, wenn es nicht 
ernster mit der Religion wird, wenn wir Augenverblendung fur Got- 
tesdienst ansehen und Gott zum Narren haben. Die Religion hat 
nur Bedeutung fiir die Ewigkeit. „Gehe nicht irre, Gott låsst sich 
nicht spotten.” Lass dich daher von den Predigern nicht bethoren. 
Wende dich zum Evangelium; das wird dich eines Besseren belehren. 
Die Prediger wollen dein Gewissen beruhigen,. einschlåfern. Das 
Christenthum ist aufweckend und macht Unruh. Jene lehren: die 
Ideale sind Wahn; der goldene Mittelweg ist sicher; und mit dieser 
Mittelmåssigkeit fiihrt man direkt zur Holle. Alles war gross, herr- 
lich gewesen; was fur die Wahrheit gelitten, macht der weltliche 
Prediger zu Gelde. Er lebt von den Heiligen; er verzehrt sie; er 
ist der wahre Menschenfresser. • Solite er selbst den Weg der leiden- 
den Wahrheit gehen? denn miisste er wohl erst recht dumm geworden 
sein. Der Kannibale ist wild. Der studirte Prediger geht viel raffi- 
nirter zuWerke. Er ehrt und achtet diejenigen, von denen er zehrt# 
Er nimmt sie portionsweise, so dass sie fiir das ganze Leben aus- 
reichen. Aber zweifelt man daran, dass er vom Erloser, den Aposteln 
und Propheten, Martyrn und Heiligen lebt? Nåhrt er nicht Weib 
und Kinder und sich selbst damit? Auf Pilati Frage: was ist Wahr
heit? hat er keine andere Antwort als: Profit ist Wahrheit. Das 
Leiden der Auserlesenen ist sein Einkommen. Selbst will er nicht 
leiden. Er wird kein Narr sein.

Diesem furchtbaren Verderben muss Einhalt gethan werden. Ein 
Anderes thue ich nicht. So richtet mich denn nach meinem Werke. 
Wåhlt selbst, ob es besser werden soli.
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S o  weit K i e r k e g a a r d .  Nieijiand — wir mussen clieses in dem 
ersten Theile dieses Buches schon abgelegte Zeugniss zur Ehre 
D a n e m a r k ’s wiederholen —  Niemand rief die Polizei gegen 
ihn zu Hiilfe. Einige P iediger *) machten mehr oder weniger 
gluckliche Versuche, ihren Bischof, ihren Stand, ihre Kirclie 
gegen die geharnischten Angriffe zu vertheidigen, — aber fur 
das Publikum waren diese Schriftén Wass,er nach dem W eine. 
Die „ Augenblicke” hatten einen reissenden Abgang gefunden, 
die Vertheidigungsschriften wurden kaum und sicherlich da gar 
nicht gelesen , wo der Angriff einen der Staatskirche wirklich 
gefahrlichen Eindruck hervorgebracht hatte. Die Bischofe und 
die durch ihre Stellung in der geistlichen W elt hervorragend- 
sten Manner schwiegen. K i e r k e g å a r d  glaubte, dass gerade 
M å r t e n  s en und seine Freundc, die sich so schnell und heftig 
erhoben hatten, als es dem Bischof M y n s t e r  galt, in dem 
Streite ausharren wurden, als er sich gegen die Kirche selbst 
wandte. Der Verfasser der „Augenblicke” hatte sich verrech- 
net. Jene Manner wollten ihn nunmehr fiir einen Narren ge- 
halten und séine Angriffe ignorirt wissen. Aber sie konnten 
nicht verhindern, dass er von Vielen als ein Reformator be-
f * *

*) Be r g e d a l ,  V i c t o r  Bl ock  und zwei Briider B o y s e n  sind 
die Bedeutendsten darunter.



trac-htet wurde, der mit apostolischem Muthe fu.r Christus ge
gen die W elt aufgetreten ware. Er war nach unserer Ueber- 
zeugung weder das Eine, noch .das Andere, sondern die kirch- 
lichen Zustånde selbst waren es, und das Bewusstsein von ihrer 
Unhaltbarkeit in den Gemuthern der Menscben war es , die 
hier die Vertheidigung låhmten, dort dem Angreifer eine liber- 
triebene Bedeutung gaben. Hatte die Vertheidigung seitens des 
Kirchenregiments erfolgen und von W irkung sein sollen, so 
hatte sie zunachst mit dem aufrichtigen Bekenntnisse beginnen 
mussen, dass in der Tbat und unbestreitbar die Kirche in 
D a n e m a r k  in eine unhaltbare Stellung gekommen, dass sie 
einer dux'chgreifenden Refoi‘mation dringend bediii’ftig, dass der 
Angriff K i e r k e g a a r d  ’s gegen den durch und durch verwelt- 
lichten Sinn vieler Geistlichen vollkomixien begrundet, und dass 
fur den ehihchen, glaubigen, eifrigen Bischof und Diener der 
Kirche dui'ch den Zusamxnentritt vieler Uinstånde das heilige 
Amt wirklich ein reeht schweres geworden sei. Aber mit die
sem Bekenntnisse wollte man nicht heraus. Man fiirclxtete

• %

durch solche Zugestandnisse den Skandal grosser zu machen: 
die ganze Angelegenheit sollte sich, moehte man hoffen, allxnåh« 
lig wieder in den Sand der Vergessenheit. verlaufen. Andere 
Geistliche, welche diese Hoffnung nicht theilten, .wurden durch

. bessere Motive abgehalten, gerade jetzt aufzutreten, sei es gegen
%

K i e r k e g a a r d ,  sei es gegen die Staatskirche. Unter ihnen 
håbe iclx die Freude, einen der ausgezeichnetsten Pi’ediger des 
Evangeliums, einen treuen und geliebten Hirten seiner Gemeinde, 
etwas genauer zu kennen. Die dogmatischen Unterschiede 
zwischen uns haben mich und gewiss Viele unter den Tausen- 
den, die seine Kix*che besuchen, nie abgehalten, sie mit dem 
Gefiilile zu verlassen, dass wir durch Vortråge, in und aus 
denen ein so tiefes, von dem Evangelium verklårtes Gemiith 
spxicht, besser werden oder wenigstens werden konnen.

Da ich nun einst mit diesem Manne sprach und ihn frug, 
warum er nicht seine gewaltige Kraft anwende, um die kirch-



liche Reformation anzubahnen, antwortete er mir: „D ass es
ihm nicht an dem Bewusstsein der tiefen Schåderi. fehle, an

\

denen die Kirche leide, aber .dass er in glåubiger Zuversicht 
auf die Hiilfe des Herrn den Bessern erwarte, der das grosse 
Losungswort aussprechen werde, um das sich die Christen hier 
und dort schaaren konnten. Er håbe dieses Losungswort — 
ein B e k e n n t n i s s  nåmlich, auf Grund dessen die christliche 
Kirche sich neu erbauen konne — nicht gefunden. Eine Or
ganisation ohne solches Bekenntniss halte er fur unmoglich. 
Deshalb håbe er sich begniigt, seine Gemeinde privatim zu 
organisiren, und dadurch ein christliches Gemeindeleben in ihr 
zu erwecken und zu erhalten, und den Abfall in den Katholi- 
cismus oder die Sekten zu wehren. Acht christliche Månner
standen ihm als Vorsteher darin helfend zur Seite. So glaube

/

er das Seine zu thun. Uebrigens sei der W unsch nach der 
verheissenen Selbstståndigkeit der Kirche in vielen seiner Amts
bruder ebenso lebendig, wie in ihm, und man sei auf dem 
Convente mit vorbereitenden Schritten beschåftigt.” W ir kon- 
nen, um das Bild dieses Mannes vollståndig zu machen, noch 
hinzufugen, dass er mit seinem einfachen, bescheidenen W esen  
— ohne einen Schein von priestérlicher Herrsucht, Selbstsucht 
und E itelkeit. — vom friihen Morgen bis zum spaten Abend 
als'T roster der Kranken und Schwachen, als Freund der Ar
men, der geistig und korperlich Leidenden thåtig ist, und dass 
er ausserdem allwochentlich an einem Abend s e i n e  zahlreiche 
Gémeinde versammelt, um ihnen Vortrage fiber biblische Ab- 
schnitte, kirchliche Lehren und christliches Leben zu halten, 
und dass an dem Ausgange des grossen Saales, in dem diese

t

Versammlungen Statt finden, zur Empfangnahme der Gaben fur 
die Armen der Gemeinde ein verschlossenes Becken sich befin- 
det, welches jedes Mal einen reichen Schatz enthålt — ohne dass 
Jemand weiss, wer und wieviel man gegeben hat. (Siehe S. 190.) 
Aber nun thut dieser Pfarrer das Alles, nicht w e i l ,  sondern 
t r o t z d e m ,  dass er Priester der „Volkskirche” ist. S e i n e



Gemeinde ist nicht. d ie  Gemeinde, an welcher er angestellt ist, 
sondern eine von der officiellen Gemeinde unabhångige, wenn 
auch der grosste Theil der letzteren ihr mit angehort. Der 
officiellen Gemeinde gegeniiber befindet er sich mit einem hochst 
begabten und achtungswerthen Collegen, der aber einer wesent- 
lich anderen kirchlichen Richtung folgt. Die acht Gehiilfen und 
Vorsteher haben keine Bedeutung fiir die officielle Gemeinde, 
deren Vorstande wie diejenigen der anderen Kirchen im Adress- 
buche figuriren, Kassengeschafte und andere Externa besorgen, 
aber — fur kirchliches Leben aucli eben so wenig wie die 
rheisten Vorsteher anderer Gemeinden irgend eine Bedeutung 
haben. Es ist nicht unsere Absicht, auf eine Schilderung kirch- 
licher Zustånde i n C o p e n h a g e n  und D a n e m a r k  schon jetzt 
nåher einzugehen, und sie in ihrem Zusammenhange mit dem 
Charakter des Volkes und der Entwickelung seines Lebens zu 
beleuchten. W ill es Gott, so wird sich bei einer Fortsetzung 
dieses W erkes dazu eine Gelegenheit finden. Nur so viel 
wollen wir hier constatiren, dass wo sich immer in D a n e 
m a r k  Anfånge eines kirchlichen Gemeindelebens zeigen, wo 
immer eifrige und treue Seelsorger gefunden wurden, die Or
ganisation der Kirche daran keine Sehuld tragt. Eine kurze 
Darstellung dieser Organisation mag hier einen Platz finden. 
An der Spitze der Kirche, welche ausserlich auf dem streng 
lutherischen Bekenntnisse ruht, l11) — dem sich die Geistlichen aller 
Schattirungen, man kann sagen von H e n g s t e n b e r g  bis U h -  
l i c h ,  angepasst haben — steht des Konigs Majeståt als hochster 

Bischof. Aber dieser hochste Bischof ist gegenwårtig ein 
„ consti tu tion eller” Bischof und hat einen verantwortlichen 
Cultusminister — nur als Grossmeister der dånischen Frei- 
maurerloge ist der Konig iibei'haupt ausserhalb des „consti- 
tutionellen Bereiches. ” Der Name des zeitigen Cultusministers, 
Herrn Dr. juris H a l l ,  eines reichbegabten und kenntnissreichen 
Mannes, ist in den letzten Jahren auch in ausserdånischen 
Zeitungen mehrfach genannt worden. Er hatte, Anfang 1854,



gegen das friihere Ministerium O e r s t e d t  eine so muthige und 
beharrliche bffentliche Opposition gemacht, dass seine Entlas- 
sung von der Stelle eines General-Auditeurs erfolgte. W enige  
Monate nachher wurde er zum Minister ernannt, man glaubte zum 
Justizminister, wozu seine Kenntnisse und die Reinlieit seines 
Charakters ihn so geeignet zu machen schienen. Aber Herr 
H a l l  wurde Cultusminister, die verantwortliclie Spitze der 
„V olkskirche”, obschon der aufgeklårte Mann es vielleiclit als 
eine Beleidigung betrachten kiinnte, wollte man ihn flir einen 
k i r c h l i c h e n  Christen ausgeben. Indess hatte sein hoherer 
Standpunkt Herrn H a l l  doch wohl nicht abhalten sollen — und, 
hiitte andere Genossen seiner Partei vielleiclit auch nicht abgehal- 
ten — die bewahrte Treue gegen den Buchstaben und Geist, des 
Grundgesetzes auch auf kirchlichem Gebiete durch geeignete 
Gesetzesvorschlage zu bewiihren und einen unberechtigten Ein- 
fluss zuriickzuweisen, wo es noch der e i g n e n ,  m e h r f a c h  
g e å u s s e r t e n  An s i c lit des Herrn Ministers, das gute Recht 
und das W olil einer christlichen Gemeinde galt. °) W enn es 
aber Personen in D a n e m a r k  giebt, die sicli darfiber bekla- 
gen,  dass dieser doch sonst durch und durch liberale Minister 
fiir die Erfiillung der ih Bezug auf kirchliche Freiheit und Selbst- 
standigkeit gegebenen „grundgesetzlichen” Verheissungen 00) bis- *) **)

*) Ueber diese Angelegenheit, welche die deutsche St. Petri- 
Gemeinde in Cope n  hagen betrifft, sind wir den Rucksichten auf dritte 
Personen spater noch eine ausfiihrlichere Darstellung sclmldig. Wir 
wollen hier nur bemerken, dass es uns wenigstens angemessen er- 
schienen wåre, wenn der Herr Cultusminister der Insinuation eines 
ihm ' sehr befreundeten Organes, das den Fail als einen Beweis der 
„gehåssigen Verfolgungssucht” der Ivoniglich Preussischen Regierung 
anfiihrte, offentlich hatte widersprechen lassen.

**) Die an und fiir sich vortrefflichen Bestimmungen des „ Gr un d 
g e s e t z e s  ” vom 9. Juni 1849, welches in dieser Beziehung noch 
jetzt in Dane mar k  zu vollem Rechte besteht, lauten:

„§. 80. Die Verfassung der Volkskirche wird durch ein Gesetz 
geregelt. (Zu diesem Gesetze war bis 1850 keine Veranlassung ge- 
funden worden!)



her Nichts gethan, und sich iiber kirchliche Fragen im Reichs-
m

tage in einer so wenig tiefen und befriedigenden W eise aus-
gesprochen liabe, so scheint uns docli nichts so ungerecht, als
diese Anklage zu sein. Bei einem Manne, fur. den die Politik
ein so iiberwiegendes und die Kirche ein so geringes Interesse
hat — und Hr. Ha l l  hatte nieinals Veranlassung gegeben, das
Gegentheil hiervon anzunehmen — m i i s s e n . a u c h  nothwendig
politische Riicksichten nach jeder Richtung hin,  (auch fiir
Bundnisse und Concessionen) von entscheidender Bedeutung
sein. Daraus ihm einen Vorwurf machen zu wollen, ware nicht
die Sache eines billigen Urtheils. . Man kann dem Dr. H a l l
nach w ie’ vor alle Gerechtigkeit widerfahren lassen, die sein

» __

Charakter und sein aufrichtiger Patriotismus verdienen, olme 
ilin oder einen anderen hervorragenden Politiker um deswillen 
fur einen geeigneten Chef der Kirche zu halten.

§. 81. Die Staatsbiirger haben das Recht sich zu vereinigen, 
um Gott in der mit ihrer Ueberzeugung ubereinstimmenden Weise 
zu verehren,. doch darf Nichts gelehrt und vorgenommen werden, 
was gegen die' Sittlichkeit und offentliche Ordnung streitet.

§. 82. Niemand ist verpflichtet, personliche Beitråge zu einem 
anderen als seinem eigenen Cultus zu leisten, doch soli Jeder, der 
sich nicht als Mitglied einer im Lande anerkannten Religionsgenossen- 
schaft ausweist, verpflichtet sein, die fiir das Schulwesen zur-Volks- 
kirche zu leistenden gesetzlichen Abgaben zu entrichten.

§. 83. Die Verhaltnisse der von der Yolkskirche* abweichenden 
Religionsgesellschaften werden durch ein Gesetz geordnet. (Gesetz 
vacat.)

§. 84. Niemand kann auf Grund seines Glaubensbekenntnisses 
der Zutritt zu dem vollen Genusse der biirgerlichen und politisehen 
Rechte beraubt werden oder sich der Erfiillung einer allgemeinen 
Burgerpflicht entziehen wollen. ”

Noch haben wir eines im vergangenen Jahre publicirten Gesetzes 
zu erwåhnen, durch welches fiir die Mitglieder der Volkskirche der 
Parochialzwang aufgehoben wird, so zwar, dass sie kiinftig, ohne Riick- ' 
sicht auf die Gemeinde, in der sie wohnen, unter Beobachtung einiger 
Formen, zu einer anderen Gemeinde halten konnen.- Wir denken 
auch hierauf bei einer Fortsetzung dieses Werkes zuruckzukdmmen,--



Unter dem Cultusminister stehen die Bischofe, *) unter den 
Bischofen die Probsté, unter ihnen die Pfarrherrn u. s. w. Von 
den Kirchenvorstånden ist schon oben die Rede gewesen. Das 
also ist die åussere Form der dånischen Staatskirche, (12) gegen  
die K i e r k e g a a r d  seine „Philippica” geschleudert hat: fruher 
absolutes, jetzt constitutionelles landesherrliches Regiment, mit 
obligater Episkopal - Begleitung!

Die Ruhe und Besonnenheit in dem dånischen Naturel —  
eine grosse Gutmuthigkeit in dem Charakter, besonders der 
mittleren und unteren, durch haJbe Bildung nicht verdorbe- 
nen Klassen, — eine unverkennbare und allgemeine Achtung 
vor dem geschriebenen Gesetz, — der naturliche Reichthum 
des schwach bevolkerten Landes, der Mangel einer Aristokratie, 
die nach Oben und Unten ilire Herrschsucht geltend zu machen 
die Macht oder Fåhigkeit hatte: das Alles maclit fur D a n e 
m a r k  ein Maass politischer Freiheit mbglich, wie es die 
Staaten des europåischen Festlandes in ihrem gegenwårtigen 
Zustande kaum zu ertragen vermochten. Dazu kommt, dass 
auch fur weitere Entwickelung in den gebildeteren Klassen des 
eigentlichen Konigreichs eine grossene Regung als anderwårts

*) Auf die Ernennung der Bischofe ist naturlich auch die Politik 
von fast ausschliesslicher Entscheidung.. Einer der ausgezeichnetesten 
Fiihrer der nationalen Partei, Herr Monrad,  wurde, als sie am 
Ruder war, vom einfachen Geistlichen zum Bischof ernannt, aber 1854 
„wegen seiner politischen Opposition^ vom Ministerium O er s t edt  
entlassfcn — unter Ha l l  ist Herr Monr ad  unter Beibehaltung des 
Bischofstitels wieder zum Chef des Volksschulwesens ernannt. — An 
der Stelle des jetzigen Bischofs fiir Se el and, Herrn Mar t ens en ,  
befånde sich heute der einer specifisch verschiedenen Richtung ange- 
horige Herr Professor Cl aus s en ,  wenn das Ministerium Oe r s t e dt  
einige Monate fruher abgetreten ware, aber unter Hal l  ist Herr 
Cl aus s en  wenigstens durch die Yerleihung „des Ranges als Bischof 

•von Se el and hinter dem wirklichen Bischof” entschådigt worden. 
Die Bischofe auf Se el and rangiren nåmlich in der Rangordn ung: 
in der zweiten Klasse No. 10., die anderen Bischofe in der dritten 
Klasse No. 9.!!



vorhanden ist. Von Communismus ist trotz der zugellosesten  
Freiheit der Presse so wenig die R ede, wie ein Proletariat 
vorhanden', das fur denselben begeistert werden konnte. W ir  
haben das Alles oft genug unseren Freunden gesagt und ge- 
schrieben, und nach unserer Ueberzeugung wiirde eine aussere 
Einmischung in die innere Entwickelung D a n e m a r k s  immer 
ebenso unklug wie ungerecht sein. W ir wissen nicht, ob in 
den jetzigen Krisen von Seiten der holsteinisehen Ritterschaft 
die Hiilfe des deutschen Bundes, uberhaupt begehrt werden wird,

#•

aber wir wiirden es als kein Gliick weder fiir H o l s t e i n ,  noch 
/

fur P r e u s s e n  betrachten, wenn sie gewåhrt wiirde. In dem
dånischen Staatskorper, dem die Grossmåchte einmal deutsche
Landestheile einverleibt haben, sind doch gesunde Krafte und
Safte genug, um augenblicklich krankhafte Erscheinungen be-
siegen zu konnen, und das deutsche Element in den Herzog-
thiimern wird in umsichtiger Benutzung verfassungsmassiger
Mittel seinen besten Schutz finden. Aber andrerseits werden
uns die beredtesten Månner die Ueberzeugung nicht zu ge--
ben vermogen, dass das d a n i s c l i e  V o l k  flir Formen p o -

\
l i t i s c h e r  Freiheit und die Ausiibung p o l i t i s c h e r  Rechte 
einen lebendigeren Sinn und ein grosseres Interesse håbe, 
als es sich in den d e u t s c h e n  S t a a t e n  und selbst in 
F r a n k r e i c h  documentirt hat. Eine monarchische Reaction mit 
Kraft, Festigkeit, weiser Schonung und Beriicksichtigung des
Nationalgefuhls ausgefuhrt, wiirde ebenso wenig hier, wie an- 
derwårts sich eine Nation zur Vertheidigung der „F reiheit” 
oder des Parlaments erheben sehen. Dasselbe Phlegm a, wel- 
ches bei dem Zustande vollster politischer Freiheit auf die 
kirchliche Selbststandigkeit der Gemeinde verzichtet zu haben 
scheint, wiirde auch in der Stunde der Entscheidung die Ver- 
theidiger des „ Grundgesetzes ” im Stich lassen; denn wo es 
an lebendigem Sinn fiir die idealen Guter des Menschen- und 
Volkslebens fehit, wird auch die Freiheit durch sich selbst und. 
um ihrer selbst niemals einen festen Fuss in den Gemiithern
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fassen. Den P u r i t a n e r n  verdankt das stolze E n g l a n d  die 
feste Begriindung seiner politischen Freilieit, — Månnern, die 
fur eine Idee kåmpften, so tiberspannt sie sein mochte, so ver- 
wei’flich die Art des Kampfes war. Es ist erklårlich und be- 
zeichnend, dass ebenso wie die lieutige Regierung D a n e m a r k s  
zu einer ernsthaften Behandlung der kirchliclien Verfassungs- 
frage wenig Neigung zeigt, aucli die Organe der (otfentlichen 
Meinung fur alles Andere eher und mehr Interesse bekunden, 
als fur diese und die mit ihr zusammenhangenden Fragen.

«

Aber es wird eine Zeit, kommen — und sie ist vielleiclit sclion 
im Anzuge — wo sleb diese Gleicligiiltigkeit bestrafen und man 
aucli hier bereuen wird, die Malinung der iSchrift vergessen zu 
haben: „Traohtet am Ersten nacli dem Reiche (lottes und nach 
seiner Gerechtigkeit, so wird Euch alles Andere von selbst zu- 
fallen. ”

Eine gesetzliche, klare und unzweideutige Anerkennung der 
Freilieit,und Gleicliberechtigung der religidsen Bekenntnisse, 
wie sie in D a n e m a r k ,  und gliicklicherweise nicht bios auf 
dem P ap  i er  e des Grundgesetzes besteht, wiirde in P r e u s s e n  
einer allgemeinen und dankbaren Zustimmung begegnen. Da
gegen ist wolil kaum ein anderer Widerspruch als derjenige 
der Pessimisten zu ffircliten, wenn man dem preussischen lan- 
desherrlichen Kirchenregiment mit seiner Consistorialverfassung 
vor der Diinisclien Volks-Kirchenverfassung den Vorzug giebt, 
und ilin in einer. Vergleichung des kirchlichen Lebens bei uns 
mit demjenigen in D a n e m a r k  gerechtfertigt findet. Dieses 
Verhåltniss ist aber doch immer nur ein viel zu relatives und 
durcli Umstånde zu bedingtes, die sich nur allzuleicht verandern 
konnen. Die Sehnsucht nach einer lebensvolleren Gestaltung 
der evangelischen Kirche, wie sie seit Langem in P r e u s s e n  
vorhanden war, liat wie durcli die politischen Sturm e, welche



die W elt durchschiitterten, so auch durch die Aeusserungen 
und Verheissungen der reichen Natur und des tiefen religiosen  
Gemiithes unseres Koniglichen Herrn selbst. nur an Kraft und 
Lebendigkeit zunehnien mussen. Eine Stiinine dieser Sehnsucht 
waren die „Zeichen der Z eit,” die C a r l  J o s i a s  B u n s  e n ,  
wirkliclier Gelieimer Rath, der Philosophie und Theologie  
Doctor, fast in demselben Augenblicke veroffentlichte, wo der 
erbitterte Streit K i e rk  e g a a r d s  gegen die Staatskirche in 
D a n e m a r k  seinen Hohepunkt erreicbt hatte. Gegen diese 
Stimme bat sicli der Ober-Kirchenrath, Professor, Kronsyn- 
dikus,  Mitglied des Herrenhauses, Herr S t a b l  in seinem  
Bucbe: „W ider • B un se n  von S t a b l ” erhoben. Handelte es 
sich nur um einen literarischen Kampf auf dem Gebiete der 
W issensclm ft, oder galte der Streit den Vorziigen eines politi- 
sclien System s, wir liåtten in demselben offentlich eine Partei 
zu ergreifen weder Beruf nocb Neigung gefiihlt. Aber beide 
Bucber kampfen auf dem religiosen Gebiete, beide verfolgen 
einen praktischen Zweck, dessen Erreichung allerdings aucb 
fiir Preussens politische Bedeutung, aber hauptsåchlich doch fur 
die Zukunft seines religiosen Volkslebens von entscheidender 
W ichtigkeit sein wird. Beide wenden sich, das eine offener 
das andere mehr verhiillt an unseren Koniglichen Herrn, von 
dem sie Beide eine thatsåchliche Bestatigung oder Verwerfung 
ihrer Meinungen erwai'ten. Aucb lassen die von den politischen 
Freunden .des Herrn S t a b l  gestellten Antrage auf Aufbebung 
oder Abanderungen der Bestimmungen der preussiscben Ver- 
fassung, welcbe religiose Freibeit und Gleichberechtigung zu 
gewabrleisten wenigstens schienen, keinen Z w eifel, dass die 
„Partei” in jeder W eise die dargelegten Ansichten eines ihrer 
weit hervorragendsten Talente Geltung zu verschaffen bemiiht 
ist. Die Unruhe, welcbe diese Antrage in P r e u s s e n  selbst 
und der Jubel, den sie im Auslande iiber das angeblich sieg- 
reiche Vorwartsgeben der Contrerevolution erregt haben,'kann  
weder durch den Commissionsbericlit, nocb durch eine mini-7 i
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sterielle Erklårung, nocli durch den einstimmigen Beschluss 
der Kammer auf Tagesordnung, wirklich beseitigt werden. 
Man hat zu oft schon erlebt, dass ■ åhnliche Parthei-Projecte, 
denen in einer Session ganz dasselbe entgegenstand — in einer 
der nåchsten ihre Verwirklichung fanden. Zudem kann man 
bei einiger Unbefangenheit des Urtheils nicht in Åbrede stel
len, dass die Erklårung des Herrn Ministers des Inneririn'der 
Sitzung des Hauses der Abgeordneten vom 6. Mårz dieses 
Jahres jene Antråge durchaus nicht als an sich verwerflich, 
sondern nur bei der W eise , in welcher die Regierung die Be- 
st.immungen der Verfassung auffasst, als tiberflussig oder ver- 
friiht bezeichnet. (13) Unter diesen Umstånden bet.rachten wir

____ ____ i

es als das Recht jedes Patrioten, in dem entbrannten Streite 
eiri offentliches Zeugniss abzulegen. Der Verfasser hat sich zu 
demselben aber um so mehr verpflichtet gefiihlt, weil die Zu- 
stånde des Landes in dem er seit nun 2^ Jahren lebt, ihm nicht 
unwesentliclie Momente zur Beurtheilung der Frage zu bieten 
scheinen, und weil er zugleich denen, welclie die heutigen Zu- 
stånde in P r e u s s e n  und insbesondere das Verhåltniss .der 
Beamten mit so unermudlicher Gehåssigkeit darstellen, einen 
neuen und thatsåchlichen Beweis wiinschte, dass man wirklich 
ein „ fanatischer ” Preusse und ein in allen biirgerlichen Be- 
ziehungen sehr pflichteifriger, eine offentliche Opposition gegen  
die Regierung ausschliessender Beamter des Konigs sein kann, 
ohne dadurch eine freimuthige Aeusserung seiner Ansichten iiber 
die heiligsten x\ngelegenheiten des Menschenherzens beschrånkt 
zu fiihlen. Als ein solches Z e u g n i s s  — nicht als einen Ver- 
such, B u n s  en vertheidigen, nicht als eine Anmassung, der 
Regierung einen Rath ertheilen zu wollen — bitten, wir den 
Leser die folgenden Seiten zu betrachten. Nur das Gefiihl, 
jenen hervorragenden Månnern gegeniiber so unbedeutend zu 
sein, hatten den Verfasser abhalten konnen, seine Ansichten 
zu åussern. Aber er glaubte, dass wo — ohne Sucht nach 
Menschengunst und ohne Furcht vor Menschenhass — aus auf-



richtiger Liebe zu den Briidern und zu dem Vaterlande etwas 
gesagt und gethan w ird , es auf die Person nicht im Geringsten 
ankommen — dass, so unbedeutend sie sein mag, der Geist 
des Herrn in ihr måchtig sein und werden kann.

W ir wollen uns an die Ueberzeugung und nicht an die 
Leidenschaftlichkeit der Richter wenden. Das Letztere gethan 
zu haben, klagt. S t a h l  B u n s e n . a n  — um es selbst im aller- 
hochsten Maasse thun zu konnen. Die beiden genannten Bueher 
sind zwar nicht fur das „grosse Publikum .” Beidé werden  
auch in sofern dasselbe Schicksal haben, als keines einen An
hanger der anderen zu seinen Ansichten hiniiberzieht. Aber 
was ist • es anders als' ein Apell an die Leidenschaftlichkeit, 
wenn Herr S t a h l  die Ansichten B u n s e n s  in einer den Rufen 
d e r  E m e u t e  entlehnten Sprache wiedergiebt — wenn er 
z. B. sagt B u n s en s Stimme rufe so deutlich als laut: „ n i e d e r  
rrfit der Geistlichkeitskirche, n i e d e r  mit allen kirchlichen Be- 
kenntnissen, n i e d e r  insbesondere mit dem Lutherthum, n i e 
d e r  mit dem landesherrlichen Kirchenregiment und der Con- 
sistorial-Verfassung, n i e d e r  mit dem Rechte der Obrigkeit, 
der Sektenpropaganda Schranken zu setzen u. s. w .” ?! W ir  
sind uns des Talentes sehr wohl bewusst, auch die S t a h l -  
schen Gedanken in diese Sprache iibersetzt'n zu konnen, — 
zu iibersetzen in einer W eise , die,  ohne einen einzigen Ge
danken zu verdrehen, bei vielen preussischen Lesern das tragste 
Blut voll Zorn in die blåssesten Gesichter treiben soilte. Aber 
wir verzichten darauf, denn es diinkt uns unwiirdig, wo die

I
Liebe entscheiden soli, den Hass anzurufen.

S t a h l  erklårt in seinem Vorworte unverhullt und aus- 
driicklich, dass es eine der vorziiglichsten Aufgaben seiner 
Schrift s e i , der W elt aus dem Buche B u n s e  ns zu zeigen, 
wie der Ruf eines Christen, in dem dieser, vor so vielen seiner 
friiheren Berufsgenossen durch Sinn fur Kirche und ideales 
Lebens so ausgezeichnete Mann gestanden hat, ein ungegriin- 
deter w ar, dass Herr B u n s  en — gar kein Christ ist. Eine



solche Aufgabe setzt sich ein Mitglied des Evangelischen Ober-
Kirchenrathes ohne Bedenken darfiber, dass er d iese, in dem
Bewusstsein der iiberwiegenden Mehrheit der evangelischen
Christen Preussens ohnehin bedenklicli genug stehende Be-
horde in den Geruch eines Ketzergerichtes bringt, welcher auch
die Moglichkeit einer tieferen und dauernden W irkung zur
Unmoglichkeit macht. Eine solche Aufgabe zu losen, setzt sich
aber auch derselbe Mann vor, der am Schlusse seines Buches
zu glauben behauptet: „dass die Seligkeit nicht an einem Dogma,
sondern an dem innern verborgenen Leben in Christo hångt
und dass fiber den Glaubenszustand des Nachsten kein Mensch
Urtheiler und Richter ist.” S ta hl muss entweder sich fiber
den B esitz . dieses Glaubens ih einer Selbsttåuschung befinden —
und d a s ' ist nach dem Inhalte seiner Schriften und der Rich-
tung seiner W irksam keit das wahrscheinlichste — oder er muss
einraumen, dass er schon mit dem Versuche jenes B ew eists
gegen B u n s e n  diesem aufgestellten Grundsatze untreu wurde
und dass der Beweis durcli ihn selbst in Nichts zusammenfållt.
W ir nehmen ffir die Auffassung des Christenthums, wie ffir
jeden Anderen so auch ffir uns, die vollkommenste Freiheit in
Anspruch. W ir besiegen daher auch die Versuchung, etwa
nachzuweisen, dass S t a h l  trotz allem kirchlichen Fanatismus
kein Christ — sondern nur ein Pharisaer ist. Auch unter den
Pharisåern zur Zeit Christi gab es ohne Zweifel hochst. ehren-
werthe und rechtschaffene Manner, die in der Verfolgung
Christi Gott einen Dienst zu thun gedachten. Nicht wegen
ihres Dogm as, nicht wegen des Haltens der Gebrauche an und
ffir sich , hat der Herr zu wiederljolten Malen die ernstesten
und eindringlichsten Warnungen 'find die verdammendsten W orte
gegen die Pharisaer gerichtet, ohne eine Ausnahme unter ihnen
zu machen — vielmehr und allein, weil sie das Reich Gottes

«

selbst in ausseren Gebrauchen und Zeichen suchten, weil sie 
die Erhaltung der ausseren Kirche als die Hauptsache betrach- 
teten, weil sie die ausserliche, weltliche Gewalt gegen die



Wahrheit in die Schranken fiihrten. W er aber soilte ver- 
kennen, dass sich ganz gleiche Neigungen in der politisch- 
religiosen Richtung S t a h l s  und seiner Genossen finden?! Die 
Warnungen Christi haben eine Geltung so lange diese W elt 
besteht. Vor den Vertheidigern der Em eute, vor den Ver- 
kiindigern des * Evangeliums der biirgerlichen unbeschrånkten 
Gleichheit, des Krieges Aller gegen Alle,  brauchte Christus 
nicht besonders zu warnen. Er war dieser Warnungen nicht 
allein iiberhoben, weil jene Richtungen damals nicht so deut- 
lich wie jetzt hervortraten, sondern weil es ihm, dem tiefen 
Kenner der Herzen der Menschen, deutlich bewusst w ar, dass 
die Menschen und die Gesellschaft durch ihre eigenen Anlagen 
und Instincte gegen diese Feinde zu hinreichend geschiitzt seien, 
als dass selbst ihre voriibergehenden Siege von einei‘ ernsten 
Gefahr sein konnten. Aber gegen jene Vermengung von dem 
Reiche Gottes und der W elt, gegen die Verfolgungssucht im 
Namen Gottes, gegen die Herrschsucht fiber die Gewissen, da
gegen erhob Er selbst seine Stimme so oft und so nachdrfick- 
lich. Denn hier lag die Gefahr zu seiner Zeit und zu allen 
Zeiten gleich nahe — eine Gefahr, welche nicht das zeitliche 
Glfick, sondern die ewige Seligkeit des Menschen bedroht, ja  
eine Gefahr, welche in demselben M aasse'wuchs und wåchst, 
in welcher die Sehnsucht „aus dem bios menschlich Freien 
heraus nach dem g o t t l i c h  Bindenden” erwacht ist, und von 
frommen Irrthum oder geistlicher und weltlicher Herrsucht aus- 
gebeutet werden kann. Aber wir werden auf die Ertheilung 
christlicher Qualifikation noch weiter zurfickkommen, wenn wir 
nach di'esen Vorbemerkungen fiber die F o r m  der Polemik 
nunmehr auf den Inhalt des Streites nåher eingehen.

Ein an und ffir sich guter Rath kann zuweilen sehr un- 
glficklich und missverståndlich motivirt sein. Vielleicht kann man 
das Letztere auch von dem Rathe sagen, den seinem Koniglichen 
Herrn zu geben Herr Bti n s en sich berechtigt glaubte. (14) Aber 
wie gross oder w ie k le in , wie zåhlreich oder gering die Irr-



thiimer sein m ogen, die B u n s e n  in seinen Schriften begangen, 
und welche S t a h l  mit seiner grossen Gelehrsamkeit und schar- 
fen Dialektik zum Theil so gliicklich erkannt und bekåmpft 
hat — Niemand wird besonnener W eise die Moglichkeit be- 
streiten, dass das Z iel, welches B u n s  en verfolgt, dennoch 
ein gutes, dass die Befolgung der Rathschlåge selbst, die er 
ertheilt, fur unsere Gegenwart und Zukunft von dem gliick- 
lichsten Einflusse sein mogen *). — Insbesondere steht uns diese 
Moglichkeit nach einer Seite klar und lebendig vor Augen. Denn 
es handelt sich — und das moge von dem Leser wohl beachtet 
w e r d e n —  um zwei wesentlich verschiedene, aber sowohl bei 
B u n s  en wie bei S t a h l  oft in einander laufende Fragen:

um die Stellung des Staates zur Religion und Kirche 
' uberhaupt, und

um die Organisation der evangelischen Kirche insbe
sondere.

W ie bei der ersten dieser Frage die Katholiken ebenso 
gut betheiligt sind wie die Evangelischen, die Christen ebenso 
gut w ie die Juden, so geht die zweite Frage nur Diejenigen 
an, die sich als Angehorige der evangelischen Kirche betrach- 
ten. Bei der Behandlung der erstern Frage hotfen wir aus der 
Seele aller Derer zu sprechen, die,  gleich viel welches sonst 
ihre Stellung und ihr Bekenntniss sei, in sittlicher W eise nach 
W ahrheit und Gerechtigkeit streben und dem preussischen 
Vaterlande auch die Bedeutung fur die Geschichte Europas er- 
halten wissen wollen, auf welche seine Anlage aus dem grossen 
Geiste seiner Fursten und die Treue der Nation gegen diese 
Fursten ihm einen Anspruch gegeben haben. Bei der zweiten 
Frage hoffen wir auf die Beistimmung aller Derer, welche

*) Niemand wird insbesondere seine abweichende Meinung in 
politischen Fragen zu einem Grunde gegen die Ansichten B u n s e n ’s 
auf religiosem Gebiete oder die Beistimmung zu den letzteren als 
eine Zustimmung zu B u n s e n ’s politischen Meimmgen betrachten 
konnen.
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die evangelische Kirche als lebensfahig betrachten, — selbst auf 
die Beistimmung der heftigsten Lutheraner, wenn sie anders 

nicht Luther uber Christus stellen.

W ir haben oben gesehen, wie S t a h l  seinen Gegner 
B u n s e n  die S p r a c h e  der Emeute fuhren låsst. Aber das 
ist nicht genug. W eil B u n s  en die Gleichberechtigung der 
religiosen Bekenntnisse, die Selbstregierung ehristlicher Ge- 
meinden verlangt., soli er auch wirklieh ein Revolutionår, ein 
Verherrlicher der Revolution von 1848, kurz ein staatsgefåhr-

•b

liches Subjekt sein. „Die Obrigkeit ist. ihm Niclits, denn er 
erwåhnt sie . nur, um - sie zu befehden. Er versteht Nichts 
von preussischen Zustånden, sondern urtheilt vom b a d i s c h e n  
Standpunkte u. s. w .” Vielleicht ist das eine sehr einfache'und 
besonders vvirksame W eise, um die Vertheidiger der religiosen  
Freiheit heut. zu Tage zu beseitigen. W enn ein langjåhriger, 
treuer Konigs- und Staatsdienst. einen Ehrenmann wie B u n  se n  
vor solehen Vorwfirfen nicht schiitzen kann, wie soli es Andern 
ergehen, welche nicht die Gnade oder Freundschaft ihres konig- 
lichen Herrn vor sehr praktischen Folgen soleher Anklagen zu 
schiitzen vermochte?! Aber auf Neuheit hat diese Art des 
Kampfes wenigstens kmnen Anspruch. Die Pharisåer und Ho- 
henpriester, die an dem Glauben an die eigene W eisheit, in 
dem Fanatismus der Rechthaberei, in der W ahl ihrer Mittel 
zu einem gottgefålligen Zweck e hinter Hrn. S t a h l  und seinen 
Genossen sicherlich nicht zuriickstanden, klagten unsern Herrn 
Christus selbst an, ein Aufrfihrer zu sein, das Volk der Obrig
keit abwendig zu machen (Lucas 29, 2 .), die Gewaltherrschaft 
eines fremden Volkes vorzubereiten (Joh. 11, 8.)r Jedes Blatt 
der Geschichte liefert fuT dasselbe Verfahren andere Belege. 
W enn es aber zu den fur uns erfréulichsten Seiten des B u n -  
senschen  W erk’es gehort hat, dass es gerade durch seine Be-
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ziehungen zu unserm Konige dem Auslande den erfreulichen
Bew eis in die Hånde gab, dass ein Konig, dem ein den aller-
hochsten Intentionen so nahestehender Mann ein solches W erk

*

zu seinem Geburtstage iiberreiehen durfte, doch wohl nicht der 
abgesagte Feind aller wahren biirgerlichen Freiheit sein kann, 
als den ihn die auslandische Presse zu versclireien unablåssig 
bemiiht ist, — so haben wir anderseits nicht einen Augenblick 
die Furclit, dass jene Anklagen und Verdåchtigungen S t a h l ’s,
ausser bei den Genossen seiner Partei, irgend einen fruchtbaren 
Boden finden und hierdurch der Sache selbst schaden konnten. 
Hat B u n s e n  eine bestimmte F o r m  burgerlicher Freiheit mit 
dem Christenthum in einen nothwendigen Zusammenjiang ge- 
bracht, so ist er im Irrthum; wenn er aber iiberhaupt sagt, 
dass die biirgerliche Freiheit ihrein W esen nach die unzer- 
trennliche Begleiterin des Christenthums se i, so sagt er nach 
dem Bewusstsein der grossen Mehrheit der Christen die volle 
Wahrheit. Je nach der Verschiedenheif? einer Masse dahin ein- 
schlagender Verhaltnisse und Zustånde kunnen absolute, stån- 
dische oder coristitutionelle Monarchie, aristokratische oder 
demokratische Republik die geeignetsten Formen burgerlicher 
Freiheit sein, wie unter ihn en alien gerade das Gegentheil der- 
selben bestanden hat und bestehen wird. Aber das ist ganz 
unbestreitbar, je  mehr eine wahrhaft christliche Anschauungs- 
und Lebensweise in einem Volke zur Herrschaft gelangt, je  
mehr werden sich aucli alle Fordenmgen des W e s e n s  der

• i

biirgerlichen Freiheit erf’iillen und die Formen gewinnen, die 
den Umstanden entsprechend sind. Mit S t ah l s chen  Augen 
und seinem Begriffe von Revolution betrachtet, ist ja die Lehre 
Christi selbst revolutionar. Denn das Christenthum predigt die 
Feindschaft gegen das Bestehende, es will alle Menschen als 
Bruder betrachtet haben, es will ,  dass wir priifen sollen, was 
Gottes und was des Kaisers ist, es kennt am allerwenigsten 
den Unterschied von Standen, es verlangt, dass wir die W elt 
und den Reichthum hassen, es verlangt, dass wir nur besitzen



und erwerben, um zu geben. W er wirklich ein volliger Chrisfc. 
w åre, der musste demnach ein Revolutionar werden, und das 
von der allerradikalsten Art, wenn nicht eben dasselbe Christen- 
thum eine Bedingung an die Befolgung dieser Lehren, an die 
Verwirklichung seiner Ideen kniipfte, »nåmlich die Bedingung: 
dass seine Bekenner nur wirken sollen durch Beispiel und 
Ueberzeugung, dass sie der weltliehen Obrigkeit, nicht allein 
den gutigen, sondern aucb den wunderlichen Herren gehorchen, 
dass sie nur in der Liébe fur die Briider handeln und leiden 
sollen. Darin eben liegt das Bedeutungsvolle in den durch Sei
nen Tod besiegelten W orten des Herrn: M e i n  R e i c h  i s t  
n i c h t  v o n  d i e s e r  W e l t !  Verklåren, veredeln, zum Reiche 
Gottes machen soli das Christenthum die W elt, aber in der 
W eise des Christenthums, nicht mit weltliehen Mitteln und 
irdischen Waffen. W o immer das Gegentheil gésehehen und 
von Gott zugelassen ist, wo man die Volker mit Feuer und 
Schwert zu Christen gemacht hat, da hat man gehandelt gegen  
Christi Gebot, und die friedlichen M issionåre, die heute, nur 
das W ort Gottes in der Hånd, stiindlich ihr Leben den ernste- 
sten Gefahren aussetzend, die Heiden bekehren, — sie st.ehen, 
christlich betrachtet, unendlich hoher, als die Konige und An- 
fiihrer der Kreuzziige, und ihr W erk wird ein grosserer Segen  
fiir die Verbreitung des wahren Christenthums sein. Die aposto- 
lischen Christen — ruft S t a h l  aus — liessen sich von der 
Obrigkeit w iirgen, die P u r i t a n e r  wiirgten ihre Konige. — 
Daraus geht eben nur hervor, wie wenig die P u r i t a n e r  bei 
aller Begeisterung fur die L e h r e  Christi doch in ihrem inner- 
sten Gemiithe von seinem Geiste ergxåtfen waren. W o auch 
heute sich Christen durch die Gewalt gegen die Gewalt vei'- 
theidigen, so beweisen sie nur, dass ihre menschlichen Leiden- 
schaften s t å r k e r  sind, als ihr christliches Bewusstsein, aber 
das grosste Aergerniss kommt doch von denen und wird denen 
viel mehr angerechnet werden, welche die Christen dazu treiben.

Aber freilich: wer ist denn ein Christ? Nach S t a h l  ist
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es weder B u n s  en ,  noch S p i n o t z a ,  noch L e s s i n g ,  noch
S c h i l l e r ,  noch F i e h t e ,  noch G o t h e ,  noch die Mehrzahl der
„Gebildeten”. Hatte S t a h l  sich damit begnfigt, diesen Mån-

✓

nern zu bestreiten, dass sie nicht lutherische oder auch, dass 
sie nicht kirchliche Christen seien, so hatten wir ihm beistim-

I

men konnen. Aber darin, das's er ihnen das Christenthum 
fiberhaupt abspricht, finden wir nur eine unchristliche An- 
maassung und den Grund zu einem tiefen Bedauern fiber die 
Stellung S t a h l ’s im Kirchenregimente. Horen wir die Grunde 
seines Spruches fiber B u n s e n ,  um daran zu lernen, an was 
fur Dingen S t a h l  den Christen erkennt! B u n s e n  lehnt von 
den oekumenischen Symbolen das Nicaeische und Athanasiani- 
sche ab. Er fasst die' gottliche Offenbarung auf als eine Ein- 
wirkung des unendlichen Geistes oder Gottes auf den endlichen 
Geist oder M enschen; er glaubt daher nicht, dass Gott selber 
als endliches W esen zu Moses am Dornbusch oder zu Paulus
bei Damascus gesprochen håbe. Er halt die Sohnschaft Christi
ffir vollig unabhångig von der fibernatfirlichen Zeugung. Er
halt den Glauben an die Wunder ffir kein wirkliches und noth-
wendiges Stfick christlichen Glaubens. Er ist der Ansicht, dass
auch im Neuen Testamente Vieles nur bildlich gesagt und zu
verstehen sei. — W as bleibt danach — fragt S t a h l ,  fragt ein *
Ober Kirchenrath — von der ganzen christlichen Glaubenssub- 
stanz noch fibrig? Armes Christenthum, wenn du hierauf keine 
Antwort hattest; arme christliche W elt, wenn S t a h l  dein christ- 
licher Richter wåre! W as uns fibrig bleibt? ! Das Herz unsers 
L ebens,-— der feste, unerschiitterliche Glaube an die ewige 
Liebe Gottes, des Schopfers, Erhalters und Regierers der W elt, 
— an. den Gott-Menschen von Nazareth, Jesus Christus, in dem 
diese Liebe Fleisch geworden ist, und in dem der gottliche 
Geist gewohnt hat in seiner Ffille und Reinheit, — der Glaube, 
dass wir in Ihm und durch Ihn selig w erden, hier und dort, 
w e n n  er neugeboren wird in unserem Herzen, w e n n  er Leben 
gewinnt in unserem Leben, w e n n  wir den Glauben an Ihn



immer méhr und mehr bewahrheiten durch die Bekåmpfung 
unserer Selbstsucht, durch die Erfiillung des Gebotes, Gott zu 
lieben von ganzem Herzen, von ganzem Gemiithe und aus allen 
unsern Kraften und unsern Nåchsten als uns selbst, — der 
Glaube, dass wir in dem Neuen Testam ente, auch ohne iiber- 
all an seinem Buchstaben zu hangen, einen unerscbopflichen 
Schatz fiir die Kraftigung unsers Glaubens und die Heiligung 
unsers Lebens haben.. W ollen wir aber ausser dem W under 
unseres eigenen Daseins, ausser den Wundern des Auges selbst 
und aller Dinge, der grossesten und kleinsten, die es erblickt, 
wollen wir nach dem grossten aller Wunder, — dass das’W ort 
Fleisch ward und wohnte unter uns und wir sahen seine Herr- 
lichkeit, — noch ein Wunder Christi zur Stårkung unseres 
Glaubens, so sehen wir auf die allgemeine christliche Kirche 
und auf das,. was sie in ihren verschiedenen Erscheinungen ge- 
schaffen hat und schafft in der W e lt .’) — Dieses Bekenntniss, 
wir sind dessen gewiss, haben wir gesprochen aus dem Herzen 
von Tausenden und aber Tausenden christliclier Mitbriider.

. W enn aber S t a h l  nun fragt: ,,W as denn ein solches Christen- 
thum noch fiir eine heiligende und trostende Kraft und vor 
Allem, was es fiir eine erlosende und vor Gott rechtfertigende 
Kraft haben konne?!” — so vermogen wir ihm nach der Er- 
fahrung an uns selbst und an V ielen, die uns nahe stehen, zu 
antworten, dass es d i e s e s  Christenthum ist, welches die Feh- 
lerhaftigkeit und Siindhaftigkeit unsers Lebens und Seins uns 
erkennen lasst, welches uns zum Kampf wider den irdischen, 
eiteln Sinn, zu alle dem W enigen, was wir Gutes gethan, un- 
aufhorlich antreibt, dass d i e s e s  Christenthum in den schwer- 
sten und schmerzlichsten Stunden unsers Lebens, — in dem 
bittern W ehe dieses Augenblickes selbst unser einziger Trost 
und unsere Hoffnung ist, und dass wir mit d i es em Christen- *)

*) Ueber das letztere Wunder haben wir ausfdhrlich in unserer 
Pfingstbetrachtung: „Ueber den wahren Frieden,” gesprochen.
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thum nach einem glåubigen Leben und seinen lebendigen W er- 
ken auch Gnade vor G ott’zu finden hoffen. Amen!

. W ollte B u n  s e n  oder wollte auch irgend ein Anderer be- 
haupten, dass der auf dem katholischen oder lutherischen oder 
einem andern kirchlichen Bekenntnisse stehende Christ um des- 
w illen, weil er nach ihm an eine iibernaturliche Zeugung des 
Herrn, weil er an W under, weil er an den Buchstaben des 
Evangeliums glaubt, k e i n  Christ sei und zu christlichem Leben 
nicht kommen kunne,  so wiirde der Verkehrtheit soleher Be-

m

hauptung ebenso ernst entgegen zu treten sein. Ja, wenn wir 
auch nicht verkennen, dass die Bekenntnisse, die ausserlichen 
Kirchen und die Abfindungen mit ihnen, Einigen oder Vielen 
ein Hinderniss werden konnen, dass sie nicht zu der wahren Er- 
kenntniss Gott.es gelangen, so waren und sind'diese „Institu
tionen” doch fiir eine weit grossere Zahl, nach der Beschaffen- 
lieit ihrer Bildung und den Zustanden ihrer Gemuther, ein W eg  
zum Christenthum, ohne den sie seine seligmachende Kraft 
nicht erfahren haben wiirden. In dieser Beziehung stellen wir 
auch ohne Bedenken und trotz der nach unserer Ueberzeugung 
vorhandenen Irrthumlichkeit vieler ihrer Dogmen die katholi- 
sche Kirche neben, wenn nicht sogar iiber die lutherische, und . 
zwar insonderheit um deswillen, weil die katholische Kirche 
die weltliche Herrschaft fiber sie immer und bestimmt zuriick- 
gewiesen, und weil das Regiment in ihr trotz allen seinen Ver- 
irrungen doch wahrlich eher einen kirchlichen und gottlichen 
Charakter hat, als das „landeslierrliche Regim ent”, sobald seine 
Grundlage nur eine weltliche und åusserliche geworden ist. — 
Die ausserlichen Kirchen sind ein gutes und heilsames Mittel, 
aber kein unerlåssliches. Es mag schwerer sein, ja  fiir Viele 
unmoglich, ohne åusserliche Gottesverehrung, ohne Betheili- 
gung an einer Kirche der christlichen Gemeinde eine christ- 
liche Lebens-Entwickelung in sich zu fordern — aber an und 
fiir sich ist es nicht unmoglich. Wenn wir uns des Bekennt-



nisses nicht schamen, dass die håusliche Morgenandacht, das 
Tischgebet und der Abendsegen fur uns ein religiøses Bedfirf- 
niss sind und uns durchaus Nichts daraus machen, wegen ihrer 
Uebung flir einen Orthodoxen oder Pietisten, oder Gott weiss 
was zu gelten, so sind wir doch weit entfernt, auf die håus
liche und offentliche Gottesverehrung irgend ein letztes und 
entscheidendes Gewicht. frir die eigene Seligkeit zu legen, oder 
uns fiir einen besseren Christen als diejenigen zu halten, die 
ohne das Alles Gott anbeten im Geist und in der Wahrheit, 
und ihn verherrlichen .durch Liebe zu den Brfidern, durch ihr 
Leben und Streben.

Nach alle dem,  was wir nun,  so kurz und unvollståndig 
es sein m ag, fiber die Beziehungen der bfirgerlichen und der 
religiosen Freiheit zu einander und fiber unsere Auffassung des 
Christenthums gesagt haben, wird es Niemandem auffallen, wenn 
wir die vollige Freiheit der Kirche, der Kirchen und Gemein- 
den im Staate, zugleich als die wesentlichste Forderung wah- 
rer bfirgerlicher Freiheit und als eine wesentliche Forderung 
des christlichen Bewusstseins bezeichnen — mit dem Hinzuffigen, 
dass gerade Preussen durch die baldige und riickhaltlose Ge- 
wåhrung dieser Forderung mit allen und in allen ihren Con- 
sequenzen der Tråger eines Princips wfirde, welches selbst

i

eine Grossmacht, in den Gemtithern der ganzen civilisirten W elt 
ist, und der Stellung Preussens'als europåische Grossmachl von 
neuern einen Glanz und eine Bedeutung geben mfisste, gegen 
die alle wirklich oder nur angeblicli erlittenen Nachtheile weit 
in den Hintergrund treten mfissten.

W ieder Finer, werden S t a h l  und Genossen ausrufen, der 
den religionslosen Staat will —  die wahren Christen wollen 
den christlichen Staat. „W ir horen von wesentlich protestånti- 
schen, wesentlich christlichen Regierungen, und diese W orte 
liaben doch nicht mehr Sinn als eine wesentlich protestantische 
Kochkunst oder eine wesentlich christliche Reitschule.” Diese
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Meinung spricht nicht (ler Verfasser dieses Buches, sondern 
M a c a u l a y  aus. *) Wir' verweisen also, was die allgemeine 
Seite der Sache betrifft, an den bei weitem Grosseren. S t a h l  
mag ihn widerlegen, — wollte er.von M a c a u l a y  freilich sagen, 
was er B u n s  en vorwirft, dass er ohne Kenntniss der wirk- 
lichen Rechtsbestånde, ohne Sinn fur Geschichte, ohne Klar- 
heit der eigenen Gedanken schreibe u. s. w. — so wiirde das 
Gelåchter Europa’s diesen Beschuldigungen eine Antwort geben. 
W ir wollen den unvviderlegten und unwiderleglichen Argumenten 
jener Schrift nur einige Bemerkungen in Bezug auf das vorher 
Gesagte hinzufiigen. W enn K i e r k e g a a r d  von seinem Stand- 
punkte einen christlichen Staat verlangt hatte, so wåre das ein 
Staat, der von lauter vollendeten Christen bewohnt werden 
sollte. Ein solclies Verlangen stellt S t a h l  natiirlich fur 
P r e u s s e n  nicht auf — nach ihm leugnet ja „die grosse Zahl 
der Gebildeten die Offenbarung”, und die religiose Selbststån- 
digkeit der Gemeinden wåre „die Massenherrschaft des Un- 
glaubens.” W enn unsere Freunde und wir von einer christlichen 
Regierung språchen, so hatten und haben wir eine Regierung 
im Sinne, deren Mitglieder und Oi'gane nicht „indifferent” 
gegen das Christenthum, sondern in denen vielmehr das christ- 
liche Bewusstsein so rein und måchtig wåre, dass sie ein fur 
alle Mal darauf verzichteten, mit åusseren Mitteln, Vortheilen 
oder Nachtheilen, Christenthum und christliche Gesinnung
machen zu wollen. W ir wollen aber gerade, dass man aufhore

*

von einem christlichen Staate und seinen Verpflichtungen zu 
s p r e c h e n ,  damit die Bevolkerung und Gesetzgebung wirklich 
und in Wahrheit christlicher werden. Indessen wir haben ja  
gesehen, dass fiir Herrn S t a h l  das Christenthum gar nicht 
vorhanden ist, wo es nicht confessionell auftritt, also in P r e u s 
s e n  und D e u t s c h i a n d  — w o ,  wie er selbst sagt, die luthe-

*) Ueber die Emancipation der Juden (zugleich gegen die Ver- 
folgung der Katholiken). Januar 1831.



rische und katholische Kirche „national”, sind — wo es nicht 
katholisch oder lutherisch ist. Der christlich-preussische Staat 
des Herrn S t a h l  ist. also halb katholisch, halb lutherisch oder 
reformirt, oder unirt — nach diesen B e k e n n  tn i s s e n  und 
nach den Forderungen dieser Kirche miissen halb und halb, 
oder drei Fiinftel zu zwei Fiinftel alle Einrichtungen bemessen 
werden. Katholiken wie Protestanten in ihrer grossen Mehr- 
heit werden fur diese Theilung danken, die N icht-C onfes- 
sionellen auch; hiermit. schwebt S t a h l s  katholisch-protestanti- 
scher Staat. in den W olken. °) Lassen wir ihn dort, um uns 
zu deu wesentlichen der einzelnen praktischen Forderungen zu 
wenden, die sich aus der oben aufgestellten, allgemeinen er-
geben. Die erste ist: ein klares, bestimmtes G esetz, welches

\

unter ausdrucklicher und unzweideutiger Aufhebung aller ent-
gegenstehenden Bestimmungen die Freiheit in Lehre und Cultus . ?
allen religiosen Bekenntnissen mit der alleinigen Beschrankung

*) Der Herrn St ahl  nahe befreundete Mann, der an der Spitze 
der Antragsteller fur Streichung der religiosen Gleichberechtigung 
aus der Vérfassungs-Urkunde stand, ist bekanntlich ein sehr eifriger 
und in holiem Range bei der Gemeinde stehender Irvingianer.  
Nach ihm miisste also der christliche Staat P r e u s s e n  ein ir v i n - 
g i a n i s c h e r  Staat P r e u s s e n  werden. Hiegegen wiirde natiirlich 
auch S t a h l ,  der ein aufrichtiger Altlutheraner ist, seine ganze Kraft 
und seinen ganzen Einfluss geltend machen inussen — aber man wurde 
ihn dann mit seinen eigenen' Walfen besiegen konnen. Was diese 
Sekte selbst betrifft, so wolien wir nicht leugnen, dass Yieles, was 
wir von ihr gehort, und insonderheit die Schriften eines ihrer vor- 
ziiglichsten Vertreter, nicht olme . grosse Anziehungskraff fiir ’ uns 
sind. Was aber die ganze Sache uns doch nicht wenig bedenklich 
macht, das ist gerade die politisch-religiose Stellung angesehener 
I r v i ng i ane r  in P r e u s s e n ,  das sind die polizeilichen Begiinsti- 
gungen, deren sich diese Sekte dort zu. erfreuen hat, obschon wir 
es — trqtz der sonstigen Zuverlåssigkeit der Personen, von denen 
wir diese Mittheilung haben — doch fur nicht wahr zu halten ver- 
mogen, dass die Emissåre dieser SeKte ein Recht gehabt hatten, sich 
in Co p e n h a g e n  auf die besondere Begiinstigung zu beziehen, deren 
sich die Sekte von hochst hervorragenden Personen * im preussischen 
Kirchenregimente zu erfreuen hatte.



gewåhrt, dass Nichts gelehrt. und vorgenommen werden darf, 
was der Sittlichkeit und biirgerlichen Ordnung widerstreitet. D ie
ses Gesetz muss zugleich die Gleichberechtigung der Angehorigen 
aller Bekenntnisse in Ausiibung biirgerlicher und' polit.ischer 
Rechte, also auch die Zulassung zu den offentlichen Aemtern 

anerkennen, zu denen diese Angehdrigen sonst nach den Landes- 
gesetzen befahigt sind.

'W enn in irgend einem Punkte B u n s en von S ta h lg lt ic k -  
lich bekåmpft ist, so ist es B u n s  en darin, dass er diese 

Freiheit und Gleichberechtigung nur den c h r i s t l i c h e n  Be-
I

kenntnissen gewåhrt wissen wcllte. W ir hoffen aber mit Zu- 
versicht, dass die iiberzeugenden Gegenbemerkungen S t a b l s  
seinen Gegner zu unserer Ansicht und nicbt vvieder zur 
S t a h l s c h e n  Toleranz bekehren werden. Herr S t a b l  will 
indess die Gestattung des Cultus und den Anspruch auf Schutz 
des Staates in demselben nicht einmal wie in E n g l a n d  auf 
alle c h r i s t l i c h e n  Bekenntnisse ausgedehnt haben. Er be- 
streitet die Zulåssigkeit soleher Freiheit „nicht sowohl im Grund- 
satz als fur unsern Zustand.” Zu diesem Urtheile halten wir 
Herrn S t a h l  fur gar nicht befugt. W ir sagen das nicht, weil

i

er jtidischer Abstammung ist und trotz allen Bekenntnisseifers 
der Christ einen wesentlich jiidischen Grundton der Anschauung 
nicht iiberwunden zu haben scheint. W ir wissen, dass es viele 
getaufte Juden giebt, bei denen das Letztere im vollsten Maasse 
der Fall ist und w are), und unter den preussiseben Juden selbst 
eine sehr grosse Anzahl, die Preussen vom K opf bis zur Zehe *)

*) Dass wir nur des Einen gedenken, des unvergesslichen A u g u s t  
Neander .  Wie lebhaft steht er noch oft vor unserer Seele, wie 
deutlich horen wir seine Stimme, aus der so laut und unverkennbar 
das tiefe, reiche Herz sprach, das Herz auch fiir die evangelische 
Kirche! W"ie oft denken wir noch-der Sonnabend-Abende in seinem 
Hause, in denen wir so oft das Gefiihl der Verwirklichung jener 
trostreichen Verheissung enipfanden: „Wo zwei und Drei in meinein 
Namen beisamen sind, da bin ich mitten unter ilmen.”



sind. Aber wir bestreiten Herrn S t a h l  jene Befugniss, w-eil 
er, so viel wir w issen, erst in reiferen Jahren von auswarts 
nach P r e u s s e n  gekommen ist und die Nation selbst w i r k -  

1 i c h kennen zu lernen nur eine sehr unvollkommene Gelegen-
i

heit gehabt hat. Fiir religiose Freiheit sind die Preussen gerade
ebenso fåhig wie die Englander oder die Dånen, unter denen

« *

sicherlich Niemand von Bedeutung daran denkt, die unseren
Forderungen fiir Preussen entsprechenden Bestimmungen aus %
dem Grundgesetze wieder zu streichen. Aber darin stimmen 
wir Herrn S t a h l  ganz riickhaltlos bei, dass es inconsequent 
und verwerflich ist, von einer Religionsgesellschaft zu fordern, 
dass sié zur Erlangung staatlicher Anerkennung sich eine christ- 
liche n e n n e ,  wenn nicht Christus und seine Lehre der Aus- 
gang und Mittelpunkt ihres Bekenntnisses ist. Soilten sich 
wirklich. unter unserer christlichen Bevolkerung Personen- ge- 
nug finden, welche die besondere Offenbarung in Christus 
leugnend, dem Deismus (Glauben an einen Gott) huldigen und 
sich dennoch zu einer gemeinsamen Yerehrung dieses Gottes 
gedrungen fiihlen — sobald sie nur Nichts lehren und vor- 
nehmen, was gegen die Sittlichkeit ist und der biirgerlichen 
Ordnung nicht widerstreitet, so wollen wir auch die Freiheit 
dieser Gewissen geachtet und geschiitzt sehen. Aber nicht wie 
Herr S t a h l  der Polizei, sondern den legislativen Anordnungen 
und den Gerichten des L andet, wollen wir die Entscheidung 
fiber die Zulåssigkeit einer solehen Sekte anheimgestellt wissen, 
ganz ebenso wie das Verfahren gegen christliche Sekten, wenn 
sie in Lehre oder Cultus oder in der W eise ihrer Pi'oselyten- 
macherei der b i i r g e r l i c h e n  Ordnung gefåhrlich werden. 
Zunåchst ist die S t a h l s c h e  Furcht, dass diese religiose Frei
heit zu einer unbegrenzten Kirchen- und Sektenstiftung ffihren 
werde, ganz fibertrieben. W enn erst die Nachtheile oder die 
•Vortheile aus den Bekenntnissen wegfallen und mit ihnen der 
Schejn einer gewissen Popularitåt fiir unkirchliches W esen, so 
wie das leichte Mårtyrerthum fiir die religiose Gewissenhaftig-



keit — wenn vor allem eine kraftige Organisation der evan- 
gelischen Gemeinden dem religiosen Befdiirfnisse ihrer Mit- 
glieder eine bessere Befriedigung gewahrt: so werden die 
Haupt-Veranlassungén der Sektenbildung verloren gehen. In Da
nemark, wo nun seit sechs Jahren die vollkommenste religiose 
Freiheit. besteht, hat sich in dieser-Beziehung gar keine Gefahr

• i
gezeigt. Eine fruher sehr verbreitete Sekte, die Baptisten, 
sind im Abnehmen — die Mormonen , die sich ja mit der Lehre 
von der Vielweiberei (obschon sie dieselbe in Danemark nicht 
zu predigen vorgeben, um sich gegen die Polizei zu schiitzen) 
unter die von einem civilisirten Staate nicht zu duldenden 
Sekten stellen wiirden, werden bald genug ihre Rolle ausge- 
spielt. haben, deren Hauptkraft in Danemark eben die Abneigung 
gegen die Staatskirche ist. Den einzigen Gewinn hat hier bis 
jetzt die katholische Kirche gehabt, und der Uebertritt. in sie 
wird und muss in demselben Maasse zunehmen, in dem man 
die Reformation der „Volkskirche” verzogert. Aber es fragt 
sich ja iiberhaupt, ob die Stiftung so vieler „Kirchen und 
Sekten” der allgemeinen christlichen Kirche und dem Christen- 
thum selbst eine wirkliehe Gefahr bringt — man muss die 
Kirche nur nicht mit der Consistorialverfassung, ihrenTrågern  
oder den Geistlichen selbst verwechseln. Dem sei aber wie

i

ihm w olle , die Regierung hat gegen die Sektenbildung und 
gegen Lehre und Cultus allein da einzuschreiten und zwar durch 

die ordentlichen Gerichte des Landes, wo es sich um die biir- 
gerliche Ordnung und Sittlichkeit handelt. Man mag den 
Sekten die Erftillung formeller Bediugungen, die Einreichung 
ihrer Statut en, die Anzeigen des Ortes und der Zeit ihrer Ver- 
sammiungen, meinetwegen auch die Einladuug eines Polizei- 
beamten zu ihrer offentlichen Gottesverehrung zur besonderen 
Pflicht machen und sie , wo sie gegen biirgerliche Anordnungen 
fehlen, so hart. strafen als moglich, aber damit hat die Re- 
gierung ihrer Pflicht vollkommen geniigt. Von der Herrn 
S t a h l  so mild erscheinenden polizeilichen Pråventive, von der



Ausweisung auslåndischer Religionslehrer aus Preussen — urid 
in B e r l i n  nicht Heimathsberechtigter aus B e r l i n ,  von der 
Unterdriickung sektirerischer Schriften, in so weit sie nicht 
sonst dem Pressgesetze anheim fallen, konnen die Freunde der 
religiosen Freiheit durchaus Nicbts wissen wollen — weder als
evangelische Christen, noch als Preussen. Herr S ta h l. tindet

 ̂ •

es entsetzlich, wenn Sekten das Recht bekommen soliten, wie 

die evangelische und katholische Kirche, „durch Kirchen mit 
Thiirmen und Glocken zu ihrem Gottesdienste zu rufen , die 
Bibel und religiose Schriften ungestort. zu verbreiten, kirch- 
liche F este, z. B. Mission unter freiem Himmel zu halten, dass 
sie als geistliche Personen anerkannt wiirden, ihre Kirchen- 
biicher otfentlichen Glauben hatten, ihre Predigtamts-Kandidaten 
vom otfentlichen Militairdienst ausgenommen sein soliten!” Er 

furchtet „dass die Sekten-Em issåre sich auf dem Domplatz
K

aufstellen, und die so in die Kirche treten wollen, vom Hoch- 
sten bis zum Geringsten *harranguiren, dass sie von Babel fern 
bleiben mogen, oder dass sie in die Horsale der theologischen 
Professoren treten und' sie unterbrechend die Zuhorer vor der 
falschen Lehre warnen konnten . . . Es ist unerhort, welchén 
blinden Glauben an seine Autoritåt und welche eigene Urtheils- 
losigkeit Herr S t a h l  dem Publikum zutrauen muss, auf das 
er mit solehen Haranguen wirkeri will. Die Sache ist eben die, 
dass wir fur keine Kirche und keine Sekte ein biirgerliches 
Privilegium wollen, was ohne Gefahr fur den Zustand des 
Rechtes und der otfentlichen Ordnung nicht auch anderen ge- 
wåhrt werden konnte. Gegen die Gefahren und Missbråuche 
einer zudringlichen Propaganda, gegen Verhohnung und Her- 
absetzung ihrer Lehren in Missionsgottesdiensten auf freien 
Platzen, gegen die Storung des Hausfriedens durch Proselyten-

t

macheréi oder der Andacht auf dem W ege nach dem Gottes- 
hause, ja  sogar'gegen die'Unterbrechung der Lehrvortråge auf 
der Universitåt — wollen wir die Katholiken wie die Prote
stanten, die heute privilegirten Kirchen- wie die Sekten, die



Juden w ie die Deisten von der Gesetzgebung und Regierung 
geschiitzt wissen. Es ist nicht die Gleichgiiltigkeit gegen unser 
religioses Bekenntniss, nicht die Gleichgiiltigkeit gegen das 
Christenthum, sondern gerade die vollige Ueberzeugung von 
der W ahrheit unseres Glaubens, das ruckhaltloseste Vertrauen 
in die Macht dieser W ahrheit, die Hoffnung auf die Hiilfe des 
Herrn der Kirche — das Alles ist es , was uns zu diesem Ver
langen treibt, dass der Staat und seine Polizei endlich auf hore, 
die christliche Kirche in seine Protektion nehmen zu wollen.

• S t a h l  weist nach, dass er viel „toleranter” als L u t h e r  ist — 
aber flir wen anders als die Lutheraner par excellence bei aller 
Verehrung fur diesen Gottesmann ist L u t h e r  eine infallible 
Autoritåt in diesen Fragen?! S t a h l  zeigt, dass Er dem von 
der Eisenacher Kirchenkonferenz 1855 angenommenen Satze: 

„Es ist nicht gut, wenn der Staat einseitig mit p o l i -  
z e i l i c h e n  M a a s n a h m e n  vorgeht, e h e  die Mittel

____ _____ « _______

geistlicher Pflege und Zucht von Seiten der Kirche an
S e k t i r e r n  erschopft und wirkungslos geblieben sind,” 

noch einen n i c h t  angenommenen Schlusssatz håbe beigefiigt 
wissen wollen:

„dass die Kirche sich s i e b e n M a l  b e s i n n e n  m u s s ,  
bevor sie den Staat angeht, irgend etwas von ausserer 
Gewalt zu ihrem Schutze anzuwenden.”

Aber wer in aller W elt ist wirklich von der Einbildung
und Selbsttauschung, dass die Eisenacher Konferenz — wie

*

viele personliche Verehrer auch Einzelne ihrer Mitglieder haben 
mogen — auch nur fur einen nennenswerthen Bruchtheil der 
Bevolkerung Deutschlands eine Spur von wirklicher Autoritåt 
hat?! Dass S t a h l  personlich toleranter und kltiger ist als die 
Majoritåt jener Versammlung es war, das wollen wir ihm nicht 
bestreiten, das ist aber fur die Sache eben so gleichgiiltig als 
ob er die Kirche sich sieben oder zehn Mal besinnen lassen will, 
ehe sie die Polizei gegen Sektirer requiriren soli. W er weiss, 
ob sich nicht auch C a i p h a s  sieben Male besonnen hat, ehe
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er das blutige Verfahren gegen unsern Herrn und Heiland „be-
antragte” — der in P i la  tu  s repråsentirte Staat hat sich aber,
wie wir lesen , doch selbst damals w enigstens besonnen, priester-
licher Herrschsucht seinen Arm zu leihen. Politische und prie-

#

sterliche Herrsucht haben freilich zu viel Verwandtes, als dass 
nicht die Eine der Anderen die Hånd reichen solite, wo es die 
Unterdriickung Dritter gilt. Hat aber eih heidnischer Machthaber 
sich wenigstens „besonnen,” so werden christliche Konige und 
Ffirsten sich wahrlich gar nicht mehr bios „besinnen” konnen, 
um dann doch die Diener der Herrsucht und Verfolgungswuth 
zu werden, sondérn sie werden solches Verlangen bestimmt 
und. fur immer zuriickweisen miissen. W as die P f l i c h t  von 
einer Regierung gegen Sekten fordert, muss sie thun, ohne 
die Antråge der Kirchen zu erwarten; wo die Letzteren mehr 
verlangen als die Pflicht, miissen sie belehrt werden wie die 
Schutzzbllner, die e i n e r  Fabrikation zu Gefallen die Freiheit 
des Handels unterdriickt vvissen mbchten. So steht es mit dér 
„Toleranz.” Die gesetzlichen Normen und Formen zu finden, 
ist. bei gutem W illen nicht schwer. W enn es die S t a h l  und 
Genossen nicht konnen, weil es ihnen eben an gutem W illen, 
oder an legislatorischem und organisatorischem Talente fehit, 
so ist es darum noch keine Unmoglichkeit — wie sie den 
Leuten vorreden und ihren Reden mit „rothen Gespenstern” 
einen schrecklichen Hintargrund geben. Fur B u n s  e n  aber 
und seine Freunde bleibt auch -keine W ahl. Entweder sie 
fallen mit ihrer halben religiosen Freiheit der scharfen Dialek
tik S t a h l  s ein wohlgefalliges Opfer, ohne aufrichtige und 
starke Sympathie in der offentlichen Meinung, oder $ie stellen 
sich auf den Standpunkt der ganzen religiosen Freiheit, die 
von keiner Dialektik zersetzt und auf die Dauer einem christ- 
lichen Volke nicht vorenthalten werden kann. Sie mogen 
wåhlen.

/

Die weitere Forderung, dass der Staat den Kirchen und
« x

religiosen Genossenschaften die Leitung und Ordnung ihrer eige-



nen Angelegenheiten, sowohl der åusseren als der inneren, 
selbst iiberlasse, ergiebt sich aus dem oben Gesagten von selbst. 
Die Berechtigung dieser Forderung wird auch selbst von denen 
anerkannt. und zur Geltung zu bringen versucht, die mit der 
volligen religiosen Freiheit nicht einverstanden sind. Aber 
dieselben Argumente, die g eg  en die religiose Freiheit geltend 
gemacht werden, sprechen auch gegen die kirchliehe Freiheit, 
d. h. gegen die Selbstregierung der Kirchen und Gemeinden. 
Findet man es einmal in der Ordnung, dass die Regierung die 
Sorge .fur die ewige Seligkeit der Staatsbiirger iibernimmt, so 
muss man ihr auch das Recht zuerkennen, fiber die Kirchen und 
religiosen Genossenschaften eine Aufsicht und hochste Leitung 
zu haben. Es ist sehr erklårlich, dass diejenigen, welche nur 
ein gew isses Maass von Gewissensfreiheit „fiir unseren Zustand” 
ertråglich erachten, auch der Verwaltung des katholischen 
Kirchenvermogens dui’ch den Staat und dem landesherrlichen 
Regimente in der evangelischen Kirche das W ort reden. Un- 
berechtigt und unerkliirlich scheint es nur, das landesherrliche 
Regiment in der evangelischen Kirche zu verwerfen, die Selbst
regierung der Gemeinde zu verkunden, und dabei doch noch 
ein er Beschrånkung der Gewissensfreiheit das W ort zu reden.

Fassen wir zuerst die åusseren Angelegenheiten in das 
Auge, so muss man von dem dargelegten Standpunkte reli- 
gioser Freiheit das Verlangen der .Katholiken in P r e u s s e n ,  
dass ihnen statt des jahrlichen Zuschusses fiir den katholischen 
Cultus theils das Kirchenvermogen lierausgegeben, theils der 
Zuschuss in eine Dotation vet'wandelt werde, als eine sehr 
wohl begrundete anerkennen. Fiir, die Regierung und Staats- 
kasse mag. diese Forderung unbequem sein. Aber dieses Schick- 
sal theilt sie mit allen Forderungen, welche das Christenthum 
an alle Menschen stellt, sie seien Konige oder Tagelohner. 
Fragen wir unsere Bequemlichkeit, so miissen wir den Kampt 
gegen die Selbstsucht, das Streben nach sittlicher Vervoll- 
kommnung aufgeben. Auch hat die Regierung in Preussen die



åussere Macht, dieses Verlangen zuriickzuweisen — aber darin 
kann sie unmoglich einen sittlichen und christlichen Grund 
ihres Verfahrens finden. Denn seh en . die Menschen nur in 
ihrem physischen V e r m o g e n  die Grenze ihrer Rechte, so 
diirfen ,sie sich vielen Genussen ungestort uberlassen, welche 
keine biirgerliche Gewalt, sondern nur das Gewissen bestraft. 
Die „Lage der Finanzen” kann in P r e u s s e n  keinen Grund 
abseben. Lieber die Staatsschuld erhoht. — und die Schuld 
der Gewissen verkleinert. Man konnte doch sicher die Sum m e,1 
welche j a h r l i c h  fiir das Heer ausgegeben w ird, einmal fur 
die Dotation der Kirchen ausgeben. Aber die katholische 
K irche' konnte dieses Vermogen missbrauchen und verschwen- 
den?! Richtet sich dieser Missbrauch gegen die biirgerliche 
Ordnung, gegen den Frieden der Angehorigen der verschiedenen 
religiosen Bekenntnisse, so wird die Regierung Mittel haben, 
seinen Aeusserungen zu begegnen. Gereicht der Missbrauch 
und die Verschwendung nur der katholischen Kirche selbst 
zum Schaden, so ist das ihre und ihrer Glaubigen Sache, wir 
haben kein Reclit dariiber mitzureden und diesen Missbrauch 
zu verhinidern.

✓

Statt des jahrlichen Zuschusses eine Dotation der* e v a n - ’ 
g e l i s c h e n  Kirche, das ist natiirlich ein eben so begrundetes 
Verlangen, aber hier muss ebenso naturiich erst eine Kirche 
ausserhalb des Landes-Regiments und des Cultusministeriums vor- 
handen sein, deren Organen man die Dotation anvertrauen kann/)

W as die inneren Angelegenheiten der Kirchen betrifft, so 
befinden sich ganz unleugbar die Katholiken P r e u s s e n s  heut-

*) Als eine hauptsåchliche Bedingung fur eine gluckliche Ver- 
wirklichung dieser Ideen diirfte es sich rechtfertigen, dass man sowohl 
das ganze Sektenwesen, als auch die Auseinandersetzungen (iber das 
Kirchenvermogen unter das J u s t i z m i n i s t e r i u m legt und auch 
ihm die Verståndigungen mit den einstigen Organen der Kirche uber- 
låsst. Ein Cul t us mi n i s t e r i um ist immer ein Ausfluss der Theorie 
vom christlichen Staate.
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zutage nicht allein in einer weit gliicklicheren Lage als in den 
allermeisten Landern Europa’s — und das sollte von allen 
Katholiken dankbarlichst anerkannt werden — sondern auch 
iin Vergleich besser als die Evangelischen selbst. W ir gonnen 
von ganzem Herzen der katholischen Kirche diese Freiheit und 
Selbstståndigkeit, aber wir wiinschen sie auch den evangelischen 
Gemeinden der „Landeskirche.” Es ist ganz gewiss ebenso 
unsittlich, wenn ein katholischer Priester gegen sein Gewissen 
und das Gebot seiner Kirche, eine Misch-Ehe kirchlich einzu- 
segnen seitens der Regierung gezwungen werden soli, wie der- 
selbe Zwang gegen einen lutherischen Pastor sein wiirde, ge- 
schiedene Ehegatten zu trauen. Nur muss den Betheiligten die 
Moglichkeit geboten sein, ohne jene-Einsegnungen eine biirger- 
lich giiltige Ehe eingehen zu konnen, nur muss man im letz-
teren Falle sich von dem lutherischen Pastor an einen reformirten.

1
unirCen oder irgend anderen christliehen Prediger wenden dur
fen, ohne deshalb aus der „Staatskirche” gestossen zu werden. 
Mit dieser kirchlichen Selbstståndigkeit hångt es zusammen, 
dass wir auch der katholischen wie der evangelischen Kirche 
das Recht eingeraumt wissen wollen, die theologischen Fakul-
tåten zu besetzen. Nur mussen denn naturlich auch die Dota-

»
tionen dieser Lehramter aus den kirchlichen Mitteln bestritten
werden. Fur die Regierung und den Cultusminister bleibt ja
dann immer noch in der philosophischen Fakultåt ein reiches
Feid, eine bestimmte Philosophie in ihre besondere Protektion
zu nehmen, und auch von einem Professor der Medicin erst
Garantien seiner politischen und kirchlichen „guten Gesinnung”
zu verlangen, ehe man ihm einen medicinischen Lehrstuhl an-
vértraut. Es ist hier nicht der Ort die Consequenzen dieser
religiosen Freiheit und kirchlichen Selbstståndigkeit im Ein-
zelnen weiter zu verfolgen. W o man uns aber eine Forderung
nachweist, die wirklich eine Consequenz dieses Princips ist —

% *

nicht eine Carrikatur desselben oder ein Einfall seines Geg- 
ners — so erkennen wir im Voraus die Berechtigung dieser



Forderung an. Es ist nur die Sache der Unklarheit und der 
Feigheit, die guten und angenehmen'Seiten eines^ Systems sich 
aneignen, aber die nach der Natur menschlicher Unvollkommen- 
heit damit verbundenen Nachtheile vermeiden zu wollen. Man 
muss v o r  der Entscheidung fiir ein Princip seine Consequenzen, 
die bequemen ,und unbequemen, gewissenhaft gegen einander 
abwågen. Ist aber die Entscheidung einmal gefallen, so muss 
man durch die hervortretenden Uebelstånde nicht irre werden, 
sondern sie mit Kraft, Beharrlichkeit und Liebe zu iiberwinden 
suchen. Von allen Systemen Etwas nehmen, hente nach dem 
einen, morgen nach dem anderen Principe verfahren, das giebt 

jenen Galimathias der Grundsatzlosigkeit, an dem weder in 
Politik noch Religion Jemand eine wahre Freude haben kann. 
Die der Union nicht beigetretenen Reformirten, die Menoniten, 
die Bruder- und die Baptisten-Gemeinde erfreuen sich kirchlicher 
Selbstståndigkeit. W ir haben nicht gesehen, dass dieselben dem 
Staate Gefahr oder dem Unglauben in ihnen eine Nahrung ge- 
bracht hatten. Auch ist kirchliches und christliches Leben in die
sen Gemeinden måchtig und fruchttragend, ohne dass der Staat 
Professoren an den Universitaten fur sie unterhålt. — Einen 
Eindruck der peinlichsten Art hat es aber sicher auf die Mehr- 
zalil sittlich unabhangiger Menschen hervorgebracht, als sie

i
kiirzlich wieder lasen, dass das Berliner Polizei-Pråsidium einem 
von den Vorstehern der dasigen jiidischen ( n i c h t  einmal reform- 
jiidischen) Gemeinde eingereichten Statut seine Genehmigung 
versagt håbe, weil ein Mitglied jenes Collegiums „aus conser- 
vativen Grunden” gegen jenes Statut protestirt hatte. Hier 
diirfen selbst der vollsten Zustimmung des Herrn S t a h l  zu 
begegnen, alle diejenigen 'hoffen, die bei aller Hochachtung 
vor dem Berliner Polizei-Pråsidium, bei der aufrichtigsten Be- 
wunderung der polizeilichen Talente seiner Organe und der 
guten Eigenschaften ihres Chefs, diese Behorde zwar fur sehr 
wohl geeignet halten, Reglements aller anderen Art (fur die ver- 
schiedenartigsten niitzlichen und unniitzlichen Vereine, furDrosch-
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kenkutschér, Bordelle u. s', w .) zu erlassen, dass sie aber viel- 
leicht eben wegen dieser Vielseitigkeit weder béfugt, noch 
geschickt sei, die Statuten einer religiosen Gemeinde zu revi-
diren und endgiiltig zu genehmigen. W ir bezweifeln'durchaus

/ \
nicht, dass das Polizei-Pråsidium  in diesem Falle die Macht 
haben wird, die jiidischen Repråsentanten zu zwingen, die an-

I , 9

stossigen Bestimmungen aus dem Statut zu entfernen, aber wir 
beklagen es von ganzem Herzen, dass in P r e u s s e n  der biir- 
gerlichen Polizei .eine solche Macht' beigelegt ist. Die Juden 
in D a n e m a r k  sind fur ihre religiose Entwickelung dergleichen

t

polizeilichen Controllen nicht unterworfen. Jiidische Recht-
i

glaubigkeit wird hier von keinem christlichen Prasidium prote- 
«

girt, jiidische Reformlust von keiner weltlichen Behorde ver- 
hindert, und die Rechtglåubigkeit besteht doch, und die Reform 
geht doch vorwarts, ohne den Staat iiber den Haufen zu wrerfen. 
Aber die dånischen Juden sind vielleicht ebenso viel besser als 
die preussischen Juden, wie die dånischen Christen besser und 
der religiosen Freiheit wiirdiger sind, als die Christen in 
P r e u s s e n ? !  Lassen wir das dahingestellt. Der Wunsch einer 
volligen Emancipation der Juden aitch in P r e u s s e n  kann 
keine Frage der Sympathie fur oder gegen sie,  sondern muss 
eine Frage der Gerechtigkeit sein. W ir betrachten diese Eman
cipation in noch hoherem Grade wie als ein R e ch t der Juden, 
als eine Pflicht der-Christen. W elchen praktischen Erfolg die 
gesetzliche Emancipation haben wird — ob Juden durch' sie in 
grosserer oder kléinerer Zahl," oder gar nicht in die Vertre- 
tungen des Landes, in die Obrigkeiten der Stadte, in die 
offentlichen btirgerlichen Aemter kommen werden, das ist eine 
andere Frage. Ueber getåuschte Erwartungen in dieser Be- 
ziehung haben dann die Juden eben' so wenig ein Recht zu 
klagen, als die grosse Zahl der Christen, die auf solche Vor- 
ziige ebenfalls verzichten mussen. Der Konig soli gesetzlich 
das Recht haben, einen Juden zum Richter oder Geheimen 
Rath zu ernehnen, nicht die Verpflichtung. Aber die Regie-

1
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rung soli nicht das Recht. haben, z. B. einem zum Juden ge- 
wåhlten Biirgermeister die Bestatigung, oder einem Juristen, 
der die erforderliche Qualifikation sich angeeignet hat, die Ad
vokatur zu verweigern, weil sie Juden sind. Die Emancipation 
der Juden mag fur die Theorie des „christlichen Staates” ein 
Unglfick sein, fur die Praxis aber ist sie es sicherlich nicht, 

W as aber sagt Ihr Verkunder einer „unerhorten” Freiheit 
der Kirche zu dem jiingsten Concordat Ø e s t e r r e i c h s  mit dem

v

påbstlichen Stuhle? Da ist ja Eure gepriesene Selbstståndig- 
keit der katholischen Kirche, — wiinscht. Ihr ein Gleiches fur 
P r e u s s e n ?  Die Antwoi’t ist dieses Mal leichter, als die Frage 
verniinftig ist. W ir haben nicht die a u s s e r l i c h e  Herrschaft 
"der Kirche fiber den Staat, nicht ein Privilegium e i n e r  Kirche 
fiber die Genossen Anderer, nicht die Theilung weltlicher Sou- 
veranitatsr'echte zwischen Staat und Kirche, sondern lediglich 
und allein die Freiheit der Kirche im  Staate vertreten. W o  
das Concordat nur diese Freiheit und Selbstståndigkeit will, 
kann man ihm auch mir beistimmen; wo es mehr oder weniger 
die Kirche in das staatliche Gebiet mit ausserlicher Macht und 
åusserlichem Rechte fibergreifen lasst, ist es fiir uns verwerf- 
lich. Freilich: ware die kaiserlich osterreichische Regierung in 
der Lage gew esen, die Freiheit der Gewissen und die Gleich- 
berechtigung der religiosen Bekenntnisse. fur das Kaiserreich 
zu verkfindigen, so war ein Concordat mit dem påbstlichen 
Stuhle ganz fiberflfissig.' Da es aber fiir die kaiserliche Regie
rung eine Nothwendigkeit war, so musste es auf Kosten anderer 
Bekenntnisse erfolgen. Aber zu was Anderem hilft denn alles 
Deklamiren gegen Oesterreich, zu was Anderem hilft die lite- 
rarische Fehde zwischen den beiderseitigen Pressorganen, als 
dass das Ausland immer klarer und deutlicher sieht, wie die 
gepriesene Einigkeit deutscher Regierungen doch nur sehr 
åusserlich ist und ihre méhr als wunde Stellen hat. W ir 
haben sicherlich keine zu kleine Meinung von- der Macht 
P r e u s s e n s  und keine zu grosse von derjenigen O e s t e r -
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r e i c h s ,  — aber das ,ist uns gewiss: ein F r i e d r i c h  IT. auf
\  •

dem Kaiserthrone in den letzten Jahren, und unsere Feodal- 
Christen wåren Schlesien wie die Rheinprovinzen wieder los 
geworden, und hatten auf das alte und wahre P r e u s s e n  die 
Verwirklichung ihrer alleinseligmachenden Theorien beschrån- 
ken konnen. Danken wir Gott, dass uns Zeit gegeben ist, uns 
zu besinnen. W as O e s t e r r e i c h  heute nicht kann, P r e u s s e n
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vermag es. .  Antwortet P r e u s s e n  auf das osterreichische Con- 
cordat mit der Gewåhrung und Anerkennung volliger religioser 
Freiheit: so ist trotz Alle und Alle dem fur P r e u s s e n s  Stel- 
lung in E u r o p a  Niclits verloren, sondern Alles zu hoffen.

W ir kommen zu der speciellen V e r f a s s u n g s f r a g e  der 

evangelischen Kirche. W enn wir dabei von einigen Bemer- 
kungen iiber die Union ausgehen, so geschieht es nicht, weil 
uns — was nach S t a h l  heut so håufig geschieht0) — die Union 
hoher steht als das Christenthum, sondern weil der Streit iiber 
diesen Punkt zwischen B u n  s en und S t a h l  eine passende An- 
kniipfung zur Erorterung der ganzen Frage zu gewåhren scheint. 
Auf die Pietåt gegen F r i e d r i c h  W i l h e l m  III. oder F r i e d 
r i c h  W i l h e l m  IV. — wie es B u n s e n  und S t a h l  thun — 
gedenken wir uns hierbei eben so wenig zu berufen, wie fur 
eine bestimmte Meinung dariiber, was unser hochseliger K6nig 
und Herr, gesegneten Andenkens, mit der Union in seinem

*) Ob die Thatsache richtig ist, mag Stahl  nåher begrunden. 
Jedenfalls hat er kern Recht, den Vertretern soleher Richtung aus 
ihrer Einseitigkeit einen Vorwurf zu mach en. — Stahl ,  der (S. 29), 
wenn der aus der religiosen Freiheit und Anerkennung des Rechts 
der Gemeinde gefiirchtete chaotische Zustand eintritt, hofft, dass dann 
aus dem K e r n e ,  dem Luf he r t hume ,  mit Gottes Hiilfe gewiss 
wieder eine Kirche erwachsen werde! Da ist denn doch kein Zweifel, 
dass ihm das Lutherthum hoher steht als das Christenthum!

S



innersten Herzen gewollt hat, die ausschliessliche Richtigkeit ih 
Anspruch zu nehmen. Allerdings scheint uns der wahrhafte, 
praktisch -religiose Sinn dieses Koniglichen Herrn die Annahme 
zu rechtfertigen, dass es Ihm darauf ankam, dass seine evan- 
gelischen Landeskinder, die Lutherischen und Reformirten, iiber 
die Verschiedenheit ihrer Bekenntnisse nicht die Einigkeit ihres 
christlichen Glaubens und seiner Pflichten vergessen, und dass 
die innere . Eintracht durch ein einheitliches Kirchenregiment 
und die gemeinschaftliche Feier des heiligen Abendmahls eine 
åussere Gestalt und Ausdruck empfangen soilten. Mit dieser 
Forderung ah die Gemeinden legte sicb naturlich auch das 
Kirchenregiment selbst die Verpflichtung auf, von einer beson- 
deren Betonung der Verschiedenheit der Bekenntnisse abzu- 
sehen, sich an das Beiden Gemeinschaftliche zu halten; daher 
auch die geistlichen Stellen vorzugsweise mit Predigern zu be- 
setzen, denen bei aller Anerkennung des Rechtes der verschie- 
denen Bekenntnisse in ihrer Gemeinde und bei der eigenen 
Entscheidung fur das eine oder das andere Bekenntniss doch 
die Forderung des kirchlichen Lebens auf dem Grunde des 
Evangeliums die Hauptsache war und ist. Ob man bei der 
Ausfuhrung dieser Koniglichen Idee iiberall mit rechter Vor- 
sicht und Klugheit verfahren, ob lutherischen Pastoren, welche 
sich selbst widersetzten und ihre Gemeinden zum Widerstande 
gegen das Kirchenregiment anfeuerten, mit ihrer Entsetzung 
von Amt und Wiirden Recht oder Unrecht geschah, — das 
sind Fragen, mit denen wir es hier nicht zu thun haben. 
Selbst in ihrer ungiinstigen Beantwortung kann noch keine Ver- 
dammung der Idee selbst liegen. Eine Union dieser Art — 
mochte der letzte Gedanke der koniglichen Seele sein, aus der 
sie hervorging, — wird allmahlig auch zu einer Union des 
Bekenntnisses, d. h. zu einem neuen Bekenntnisse fiihren, das 
sich dasjenige der evangelischen Landeskirche P r e u s s e n s  

nennen kann. Diese Auffassung von der Bedeutung und dem 
Ziele der Union mag eine 'irrige sein, aber sie ist jedenfalls



diejenige, die in Fleisch und Blut der evangelischen Bevolke- 
rung P r e u s s e n s  vibergegangen war. B u n  s en giebt dieser 
Thatsache trotz der von S t a h l  vermissten Klarheit einen sehr 
deutlichen Ausdruek, wenn er sagt: „Die  Union nimmt grund- 
såtzlich keiner G-emeinde ihr Bekenntniss. Umgekehrt, sie legt 
ihr zwei in den wesentlichsten Punkten iibereinstimmende und 
doch von einander unabhångige Reihen von Bekenntnissen und 
evangelischen Biichern vor.” B u n s  en wird daher auch gar 
Nichts dagegen einzuwenden haben, wenn ihm S t a h l  die Mei- 
nung unterlegt, dass, wenn auch die Theologen verschiedenen 
Lehrtypus als biosse wissenschaft.liche Konceptionen (wir setzen 
hinzu, auch als ihre individuelle Glaubensnorm) behalten mogen, 
doch darum die Gemeinden in der preussischen Landeskirche 
sammt und sonder's alle auf dem „gemeinsamen, neutralen” evan
gelischen Bekenntnisse, und niclit. mehr auf dem lutherischen

«

und reformirten stehen sollten. Von dieser allgemeinen (wir 
behaupten deshalb noch nicht, allein richtigen) Auffassung der 
Union F r i e d r i c h  W i l h e l m ’s 111. aus miissen denn auch die

m

Klagen vollig gerechtfertigt ei*scheinen, die nicht B u n s e n  
allein, sondern alle wahren Freunde der Union, Geistliche und 
Laien, fiber die Zusammensetzung und Richtung des Ober-Kir- 
chenrathes und der ihm untergeordneten und nebengeordneten 
Kirchenbehorden erheben. Aber damit, wie gesagt, ist noch 
nicht ausgeschlossen, dass die Absicht und Bedeutung jener

t

Union allgemein missverstanden, und hingegen die Auffassung, 
welche das. heutige Kirchenregiment der Union gegeben hat, 
oder die neue.Art. von Union, die es zu erhalten oder zu 
schaffen bestrebt, viel preiswiirdiger sei. Nach der Auffas
sung S t a h l ’s,  des hervorragendsten Mitgliedes des Ober-Kir- 
chenrathes, soli sich die Sache so verhalten: Union ist nur  
. K i r c h e n r e g i m e n t s -  und A b e n d m a h l s  - U n i o n  (die B e
kenntniss - Union nennt er ausdriicklich den G e g e n s a t z .  zu 
seiner Union). Die G e m e i n d e n  in P r e u s s e n  stehen zum 
allergrossesten Theile entweder. auf dem lutherischen oder



reformirten Bekenntnisse; diejenigen Gemeinden, welche auf
• -  ______ %

dem iibereinstimmenden Inhalte beider Bekenntnisse (d. i. Con-
sensus oder Bekenntniss -.Union) gebaut sind, erscheinen als
Ausnahme. Auf dem Consensus stehen die Militairgemeinde,
die Universitåt Bonn, einige wenige kombinirte Gemeinden, in
grosserer Anzahl nur die rheinischen Gemeinden! Das sagt «
Herr S t a b l ,  und wenn das wirklich wahr ware, was er sagte, 
so befånde sich die Union in vollster Bliithe, es drohte ihr 
auch gar keine Gefahr darin, dass, wie K r u m m a c h e r  neulich 
so treffend gesagt, die Lutheraner und Reformirten auf dem
Punkte sind heftiger aneinander zu gerathen, denn je zuvor. —

' \

Die Organisation des Ober-Kirchenrathes ware die gliicklichste1
von der W elt! Konnen aber selbst die allerhochsten Instruk
tionen, auf welche S t a h l  sich beruft, nur den W illeh und die 
Meinung unsers koniglichen Herrn konstatiren, aber niemals 
faktische Verhåltnisse anders machen, als sie sind, so kann 
noch viel weniger Herr S t a h l  durch seine Meinung einen 
wirklichen Zustand veråndern, und noch viel weniger hort des- 
halb ein Zustand auf, wirklich zu sein, weil Herr S t a h l  nicht 
beliebt hat, von ihm Kenntniss zu nehmen. Betrachtet man die 
Sache etwas genauer, so wird sich ergeben, dass am aller- 
wenigsten Herr S t a h l  Herrn B u n s e n  Unkenntniss der kirch-

I
lichen Zustånde vorwerfen durfte. Es ist von „Gemeinden” die 
Rede. Vielleicht hatten wir S t a h l  noch Recht geben konnen, 
wenn er uberall statt des W ortes „G em einden” das W ort 
„G eistliche” gesetzt hatte. *) Auf welche W eise die Mehrzahl

*) Gerade die Anfiihrung der Militairgemeinde, die sich ja in der 
uberwiegenden Anzahl ihrer Mitglieder jåhrlich veråndert, beweist, 
dass Herr Stahl  unter Gemeinden nichts versteht als — Geistliche. 
Wiiren der verehrte Feldprobst der preussischen Armee, Herr B o l 
lert ,  oder die Mehrzahl der ihm untergeordneten Geistlichen so 
eifrige Anhånger des Lutherthums, wie es Herr Stahl  und eine Zahl 
von Geistlichen in der Landeskirche, so wiirde auch die Militair
gemeinde keine „ Ausnahme” geblieben sein.



der preussischen Geistlichen dahin gebracht wurde, den Con- 
sensus zu verlassen; — wenn sie wirldich dahin gekommen 
ist, —  das iibergehen wir fiir jetzt. S t a b l  spricht ja  selbst 
von „ Gemeinden”. Eine evangelische Gemeinde ist eine An- 
zahl christlicher Familien, welche zu einem Kirchensprengel
gehoren, grosstentheils nach territorialer Begrenzung. W ill man

\

nun sagen, diese und jene Gemeinde steht auf lutherisch'em, 
auf reformirtem, auf unirtem Bekenntnisse, so kann das ver- 
niinftiger W eise doch nicht heissen: Der Herr Pfarrer mit so 
und so vielen oder wenigen Gemeindegliedern steht auf diesem  
Bekenntniss, sondern: wenn nicht a l l e  Gemeindemitglieder, so 
doch die weit iiberwiegende Mehrzahl steht auf demselben. 
Damit, dass Jemand von einem reformirten oder lutherischen 
oder unirten Prediger das heilige Abendmahl nimint, oder mit 
grosser Erbauung seine Predigten hort, ist noch nicht gesagt, 
da,ss er sein Bekenntniss theilt. S ta h l wird nicht bestreiten, 
dass ein Bekenntniss der Ausdruck des G l a u b e n s  ist, ja wir 
hotfen von ihm, dass wir sogar in unserer Auffassung .von dem 
Glauben selbst mit ihm vollig einig sind. W as ist Glauben, 
was heisst glauben? Eine inhaltsschwere Frage, doppelt wich- 
tig fiir uns Protestanten, die wir allein in der Rechtfertigung 
durch den Glauben den Grund und die Hoffnung unserer Selig- 
keit tinden sollen, — wir Protestanten, die wir selbst dariiber 
nachdenken m ussen, da es uns nicht helfen kann, wenn die 
Geistlichen oder die Kirche das Denken und Glauben auch fiir 
uns iibernehmen wollten. Im religiosen Sinne haben diese 
W orter otfenbar eine andere Bedeutung, als im alltaglichen 
Leben. Hier heisst „glauben” gewohnlich so viel, als n i c h t  
w issen, keine bestimmte Meinung oder keine Grunde fiir die- 
selbe haben, „dafiir halten”. Auch brauchen wir das W ort fiir
D inge, die uns sehr gleichgiiltig sind. Glauben im religiosen,

/

im christlichen Sinne heisst etwas ganz Anderes. Der Glaube, 
sagt der Apostel, ist eine g e w i s s e  Zuversicht, dess, das man 
hotfet und nicht zweifelt an dem, das man nicht siehet.



(Ebraer 11, 1.) W as wir religios glauben, muss fur uns eine 
Gewissheit, eine von allem Zweifel befreite Hoffnung sein. Die 
Zukunft des religiosen Glaubens ist daher nicht das W issen, 
sondern das Schauen. .Im religiosen Sinne hat man sogar das 
vollste Recht zu sagen, dass der Glaube hoher stehe, als das 
W issen, und Diejenigen, die z. B. mit dem General-Superinten
denten H o f f m a n n  an den Buchstaben der Bibel g l a u b e n ,  
wirklich glauben, mussen seinem Ausspruche vollkommene Zu- 
stimmung schenken, dass die Naturwissenschaft umkehren miisse 
und' volliges Unrecht håbe, wo sie mit einem Ausspruch des 
Alten Testamentes in Widerspruch gerath. W as wir wirklich
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glauben, das wissen wir auch; — freilicli sind wir auf einem 
anderen W ege zu diesem W issen gelangt, als zu allem andern 
menschlichen W issen, auch haben wir fur jenes nicht die wis- 
senschaftlichen B ew eise, die wir flir dieses fordern; aber das 
W issen des Glaubens ist deshalb doch vi el bestimmter und

■t

machtiger in uns. Das menschliche W issen fordert Beweise 

und wird durch sie widerlegt, — auf das W issen des Glaubens 
sind alle Gegenbeweise ohne W irkung. Dasjenige, von dem 
wir sagen, dass wir es glauben, muss nach unserin innersten 
Gefiihl ein so wesentliches Stiick unsers inneren Lebens und 
von so entscheidehdem Eintlusse auf unser Denken und W ol-
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len sein, dass es uns nicht genommen werden kann, ohne uns 
zu vernichten oder uns ganz und gar umzug.estalten. Der natiir- 
lielie Mensch kann recht wohl ohne Arme und B eine, selbst 
ohne Ohreri und Augen leben, aber nicht ohne Herz und Ge- 
hirn. . Fiir den glåubigen M'enschen ist der Glaube das Herz 
und Gehirn seines innern Lebens.

Man kann von der Unvollkommenheit unseres Glaubens 
reden in Bezug auf religiøse Ueberzeugungen, die zwar die 
eben aufgestellten Kriterien erffillen, die aber durch unsere 
menschliche Scliwåche und Siindhaftigkeit, durch die Verfiih- 
rungen der W elt und der eigenen Selbstsucht. in uns zuriick- 
gedrangt und geschwacht werden, aber wir konnen von gar



k e i n e m  Glauben an die . Thatsachen oder an die Leliren 
sprechen, die wir als von keinem entscheidenden Belang fur 
unseren Frieden hier und unsere Seligkeit dort betrachten, 
gegen die sich unser inneres Leben inelir oder weniger gleich- 
gultig verbalt. Ein wirkliches Bekenntniss unseres Glaubens 
darf daher solche Thatsachen und Lehren nicht enthalten. 
Auch ist es eine Unredliehkeit und Tauscliung, die von den 
Kirchenglåubigen mit vollem Rechte zuruckgewiesen wird, 
wenn wir, um uns mit einem kirchlichen Bekenntnisse in einen 
ausserlichen Einklang zu bringen, den W orten einen anderen 
bildlichen oder philosophischen Sinn unterlegen, als ilmen von 
denen gegeben ist, die das Bekenntniss zuerst aussprachen und 
von denen die Kirche es ubernommen hat. Unter der Bedin- 
gung, sich Bekenntnisse und Gebråuche zureclitlegen zu diirfen, 
wie es ilmen gerade passt — philosophisch, 'poetiscli, roman- 
tiscli — konnten wirklich alle Evangelischen in die katholische 
Kirche zuriickkehren. W ie ihre Organisation1 und ihre Mittel 
grossartig sind, so lehrt sie doch wirklich auch Nichts, dem man 
nicht irgend eine vernunftige oder geistreiche und poetisclie 
Seite abgewinnen konnte. Aber mit dieser Bekenntnissdeuterei 
ist es nun einmal nichts, und wenn wir dalier fragen, wie 
verhalten sich in Preussen die evangelischen Christen zu den
kirchlichen Glaubensbekenntnissen, so fragen wir' nicht etwa, 
wie gut oder schlecht wissen sich die Evangelischen mit diesen 
Bekenntnissen zurecht zu finden und sie in ihre individuellen 
Meinungen und Anschauungen zu ubersetzen, sondern wir fra
gen: enthalten diese Bekenntnisse' den genauen Ausdruek des 
Glaubens — nichts weniger aber auch nichts mehr — Aller 
oder auch nur der Méhrheit ihrer ausserlichen Bekenner? 
Auf diese Frage aber muss Jeder, der das Volk kennt, mit 
ihm lebt, und der kein Interesse hat, die Wahrheit zu ver
tuschen, mit einem N e i n  antworten. Die Mehrzahl der Ge
nvinden und die grosse Mehrzahl in den Gemeinden der Lan- 
deskirche steht mit ihrem Glauben, in der allein richtigen Be-
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deutung des r e l i g i o s e n  G l a u b e n s ,  am allerwenigsten auf 
den Bekenntnissen der l u t h e r i s c h e n  Kirche. Das ist 
die R egel; wo das- Gegentheil stattfindet, ist es Ausnahme. 
W ir fallen dieses Urtheil nicht in das Blaue h inein , sondern 
nach den Wahrnehmungen und Erfalirungen, die viele andere 
Månner von einem ernsten Streben nach W ahrheit auch in 
oeistlichen A em tern und wir selbst in den verschiedenstenO

.Kreisen des Lebens gemacht haben. B un s e n ’s Aufrichtigkeit 
iiber seine Stellung zu den Bekenntnissen wird ihn sicherlich, 
ausser bei der politisch- religiosen Partei des Herrn S t a h l ,  
weder um den Ruf eines glaubigen Christen bringen, noch die 
Meinung erzeugeri, dass er die Verhaltnisse in Preussen nicht 
gekannt håbe. W er aber nun diese Verhaltnisse weder durch 
seine Macht, noch durch sein aufriclitiges Bedauern, noch durch 
seinen Aerger iiber dieselben aus der W elt schaffen kann, der 
muss auch zugeben, dass ein Kirchenregiment, welches auf die
sen Bekenntnissen beruht, an christlicher Macht und Bedeu- 
tung verloren liat. Es kann sicli ausserlich aufrecht erhalten 
durch weltliche Macht und irdische M ittel, durch eine grosse 
Zalil bezahlter Beamteii, aber das Objekt der Regierung ist 
verloren gegangen. Dass dem in Preussen wirklich so ist, 
dafiir haben wir ja  in S t a h l  eine ganze unvergleichliche Au- 
toritat. Die grosse Zahl der Gebildeten und die Massen, sagt 
er, sind unglaubig, die Eeindschaft gegen die Intoleranz ist die 
Feindschaft gegen den Glauben. Er hat darin ganz und voll- 
koinmen recht, wenn er nur statt „unglaubig” sagen wollte 
„nicht rechtglaubig im S ta h lsch en  Sinne” und statt Glauben 
„den ausschliessenden Kirchenglauben”. Denn waren die Massen 
wirklich unglaubig in dem eigentlichen Sinne des W ortes,
hatten sie keine gewissé Zuversicht. dessen, was sie hotfen,
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zweifelten sie wirklich an dem, was sie nicht sehen, glaubten 
sie nicht an Gott, den Erhålter und Regierer der W elt und an 
seine ewige Vaterliebe — dann wåre es nicht allein mit der 
Kirche, sondern auch mit der burgerlichen Gesellschaft in

r



Kurzem ganz und gar vorbei. Stande das weltliche Regiment 
uriseres _ Konigs und Herrn, das Konigshaus selbst,. zu dem

sein' zu dem Glauben an die k i r c h l i c h e r i  Bekenntnisse, dann

W ir sehen: mit welchem Eifer auch S ta h l seinen Gegner

hung °) nicht ausgeschlossen — er an entscheidender Stelle die

• zwischen B u n  s en  und S t.a h l keine Verschiedenheit. Es fragt 
sich, w ie dem bedenklichen Zustande abgeholfen werden kann, 
d. h. worin der Sitz des Uebels zu suchen ist. In der V e r 
f a s  s u n g  der evangelischen Kirche, sagen wir mit B u n  s en. 
W ohl verstanden, wir klagen nicht das Kirchenregiment und 
am allerwenigsten seine Spitzen an, dass es diesen Zustand 
durch Mangel an lebendigem Interesse fur die Kirche oder gar 
in der Absicht herheigefiihrt håbe, die Kirche zu einem Mittel 
weltlicher Herrschaft zu machen. W ir behaupten nur, dass es 
trotz des besten W illens des Kirchenregimentes mit dieser 
Verfassung zu keinem anderen Resultate kommen konnte und

Scliranken håbe, macht Herr St ahl  (S. 151) in sehr geschickter Weise 
bemerklich, dass der landesherrliche Kirchen - Regent an dem ,,Be-

Bewusstsein der iiberwiegenden Mehrheit der preussischen Be- 
volkerung nur in demselben Verhaltnisse wie dieses Bewusst-

ware das Konigthum und darnit Preussen selbst seinem Unter* 
gange ’nahe genug.

bekampft, mit welchen Mitteln — die Verdachtigung und Dro-

reformatorischen Vorschlage B u  ns e n ’s unwirksam ■ zu machen 
sucht, in einer Hauptsache, in der Charakterisirung des ge-

dieser Zustand betriibt und unhaltbar ist, auch dariiber ist

f
*) Ganz wie die „kleinen Herren” behaupten, dass ihre ange- 

stammte Autoritåt durch kein verfassungsmassiges Gesetz beriihrt 
werden durfe, vielmehr die Gesetzgebung in dieser Autoritåt ihre

n.tb

kenntniss” und der „geschichtlichen Fundation der Kirche” dieSchran- 
ken fur seine Entschliisse finden miisse. Damit wåren denn die konig- 
lichen Zusagen der Selbstståndigkeit der Kirche schon selbst als ein 
Unrecht bezeichnet und die Hoffnung auf ihre Erfiillung als eine
Thorheit!



kann, nachdem sie einmal ihre Basis, die Geltung der kirch- 
lichen Bekenntnisse in dem Bewusstsein der Gemeinden, ver
loren hatte. W er heute den staatlichen Zustand P r e u s s e n s  
betrachtet, der sagt mit Stolz und mit dankbarem Herzen: das 
ist die Schopfung der preussischen Fursten und Konige. Nichts 
als die Allgemeinheit und Macht dieses Bewusstseins ist den 
Freunden constitutionellen Lebens so gefahrlich gewesen, nichts 
ist ihnen noch heute so hinderlich. Mit gleichem Danke gegén  
die Vorsehung erkennen wir auch an, dass das preussische 
evangelische Kirchenregiinent in der Gesinnung und dem Leben 
séiner hochsten Bischofe eine Reihe von Fursten zåhlt, die sich 
um die Forderung christlichen Sinnes wohl verdient gemacht 
haben — ja  wir zahlen unter sie auch unseren, von den „Aecht-
Conservativen” als Revolutionair, von den „rechtglaubigen

\

Christen” als unchristlich, mindestens als glaubensgleichgiiltig 
bezeichneten F r i e d r i c h  d e n  G r o s s e n .  W ir glauben, dass 

er durch seine Handlungen fur die evangelische Kirche und 
die Forderung christlichen Lebens in ihr sich ebenso wohl 
verdient gemacht, wie um die deutsche W issenschaft und Kunst, 
obgleich (vieileicht auch w e i l )  seine personliche Neigung und 
Gunst sich dem Auslande zuzuwenden schien. W enn es nun 
trotz des seltenen Gliickes, das wir in den hochsten Trågern 
des Kirchenregiments gehabt liaben, doch zu diesem lockeren, 
losen, unwahren Zustande gekommen ist, so bleibt keine an- 
dere Annahme, als dass die Mittel, die dem hochsten Bischofe 
in der Organisation der Kirche zu Gebote standen, weder aus- 
reichend waren noch sind, um das Bekenntniss in Ueberein- 
stiminung mit dem Bewusstsein der Gemeinden zu erhalten und 
das kirchliche Leben und seine Fruchte so zu fordern, wie es 
Herr S t a h l  nicht dringender wiinschen kann, als wir selbst. 
Einer der Hauptfehler dieser Organisation aber war und ist,
dass sie das evangelische Recht der G e m e i n d e n  nicht zu der

.  ̂ •

Geltung kommen lasst, auf die sie vollen Anspruch haben. 
Aus den Gemeinden muss das Bekenntniss, muss das Regiment



der Kirche hervorgehen. Als die Bekenner der Augsburgi-
schen Confession sie dem .Reichstage iiberreichten, erklårten
sie ausdriicklich in der E i n l e i t u n g ,  dass diese Confession %
der gegenwårtige Ausdruck des Glanbens der Evangelischen 
sei und behielten sicli eine Aenderung des Bek.enntnisses vor, 
sobald das Bewusstsein der Evangelischen solches vei’lange. 
Dieses Verlangen ist 1 angst eingetreten, man hat es aber wirk- 
lich ignorirt, oder man will es ignorirt haben. Soliten die Be- 
kenntnisse ein todter Pajxst sein — dann lieber einen lebendigen, 
der mit der Kirche in lebensvoller Verbindung steht! W enn  
aber S t a b l  an der „Stellung ein' Aergerniss nimmt, die mit 
B u n s e n  das Bewusstsein der uberwiegenden Mehrheit der 
Evangelischen dem Geistliclien in und zu der Gemeinde an- 
w eist, so muss er seine Angriffe gegen das Evangelium selbst 
richten. Nach ihm sollen die Apostel und Bischofe nichts An
deres als Diener und Gehiilfen sein — niemals Herren. Um  
eine solche Stellung zu karikiren und lacherlich zu machen, 
dazu geliort weder eine Gelehrsamkeit noch ein reichbegabter 
Geist, wie sie Herr S t a h l  besitzt. ' Der Prediger in C o p e n  - 
h a g e n ,  dessen wir oberi erwiihnt haben, bekennt sich auch 
durch sein ganzes Thun und Leben zu jener Stellung, und 
doch giebt es sicherlich nur wenige Prediger in D a n e m a r k  

,und P r e u s s e n ,  die eine grossere Macht tiber ihre Gemeinde 
und ein grosseres Ansehn in ihr hatten. Konnte der Konig 
von D a n e m a r k  solches verleihen, er wtirde sicherlich alle 
anderen Geistliclien auch damit begnadigt haben. Aber dieses

t

Ansehn und diese Macht . der Prediger mussen aus ihrem 
und ihrer Gemeinden Glauben, aus ihrer ernsten bethåtig- 
ten Liebe und Treue fur das Amt kommen — aus konig- 
lichen, ministeriellen oder consistoriellen Bestallungen erwach- 
sen sie nun und nimmermehr. W em eine solche Stellung als 
Prediger nicht behagt, der bleibe von ihr. Der Dienst in der 
Kirche soli und darf kein Tuminelplatz sein flir weltlichen 
Ehrgeiz oder fur junge Leute, die etwas Anderes als Theologie
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zu studiren wohl Lust, aber kein Geld haben. Ist erst die
evangelische Kirehe frei und selbstståndig, s o ' werden sich
christliche Månner genug finden, die sich ihrem Dienste weihen.
I)iese Kirehe soli und darf nichts Anderes werden, als ein
Verein von Gemeinden in Regiment und Cultus, deren Mittel-
punkt der Glaube an Christus und sein Evangelium ist. W er

«
eine prachtvollere Organisation der Kirehe, einen specifischen 
Unterschied zwischen Priester und Laien sucht, der suche ihn 
bei den Romisch- oder Griechiseh-Katholischen oder bei den Neu- 
Lutheranern. Das einfache Bekenntniss, fiber welches sich — 
wir hoffen es zu Gott — eine constituirende Kirchenversamm- 
lung sicherlich einigen wfirde, soli aber weder ffir das einzelne
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Gemeindemitglied, noch ffir ganze Gemeinden, die sich ihm 
anschliessen, die. anderen Bekenntnisse verdriingen. Sie mogen

m

und konnen neben einander fortbestehen, wie es in der Union 
der Fail war. Der Eifer und die Thatigkeit der Prediger hat 
wirklich auch ausser d em ’Kriege ffir und gegen besonderc 
Bekenntnisse ein weites Feid genug', um ffir Christus und seine 
Kirehe streiten zu konrien. W o aber Gemeinden sich finden, 
die ohne priesterliche Hetzereien zir der Erklarung kommen, 
dass sie bei einem besonderen Bekenntnisse in ’ wirklichem  
Glauben stehen bleiben konnen und um ihfes Gewissens willen

9

stehen bleiben miissen, so mogen sie in Frieden aus der allge- 
meinen evangelischen Kirehe P r e u s s e n ’s ausscheiden, sei es, 
dass sie sich mit Gleichgesinnten vereinigen oder allein bleiben”). 
Ein Nachtheil keinerlei Art darf ihnen hieraus erwachsen und 
kann ihnen erwachsen, wenn die religiose Freiheit durch die 
Erffillung der in dem ersten Abschnitte bezeichneten Forderum 
gen eine W ahrheit geworden ist. *)

*) So wfirde man mit Freuden Herrn Stahl  an der Spitze der 
altlutherischen Kirehe sehen, denn abgesehen von seiner grossen Ge- 
lehrsamkeit, ist er ffir einen Lutheraner wirklich tolerant genug und 
wfirde ffir eine Confoderation der lutherischen Gemeinde mit der 
„ Landeskirche” von grossem Segen sein konnen.



Die Partei S t a h l ’ s ,  die grosse Mehrheit der Interessen
ten des gegenwartigen Kirchenregiments, wollen und konnen
freilich nichts Gutes erwarten von einer Versammlung, die aus

1

der „Kopfzahl-Herrschaft.” und der Souverainetat 'der Gemeinde 
hervorgegangen ist. Zunåchst ist davon gar nicht die Rede, 
dass auch diejenigen Glieder einer Gemeinde mitwåhlen und 
dadurch auf die W ahl der Kirehenversainmlung selbst wirken 
sollen, die das Christenthum und die evangelische Kirche 
als eine Thorheit, einen „iiberwundenen Standpunkt” bezeich- 
nen. W ie diejenigen, welclie eingéståndlich baldmoglichste 
Herstellung der Republik crstreben, nichts iiber eine monar- 
chische Verfassung mit zu sagen haben, so haben auch dieje
nigen auf ein aktives Wahlrecht in der christlichen Gemeinde 
keinen Anspruch, die sich selbst vom Christenthum lossagen. 
W er aber, olme dass ein solches Lossagen von ihm notorisch 
ist, zu einer W ahl erscheint, oder wer vor der versammelten 
Gemeinde erklårt: „Ich glaube an Christus und sein Evange
lium”, der inuss als wahlfahig angesehen werden, gleichviel,

%

welche besonderen kirchlichen Bekenntnisse er verneine. Dass
^  *

es auch Menschen geben k a n n ,  welche dieses Bekenntniss 
durch ihre xheilnahm e oder eine Erklarung ablegen werden, 
ohne den Glauben daran zu haben, ist moglich0), dass aber 
dieser Gewissenlosen Viele sein werden, sobald nur aus 
dem ausserlich christlichen Bekenntnisse keine weltliehen Vor- 
theile erwachsen, daruber werden die starksten Zweifel vollig 
gerechtfertigt sein. W ir kommen endlich zu einer Behaup- 
tung S t a h l ’s,  von welcher er sich, wenn nicht Allerhoch- 
sten Ortes, doch auf die „P artei” oder die conservativen 
Leser den glucklichsten Einfluss versprochen zu haben scheint. *)

*) Der nicht allein mogliche, sondern haufig genug wirklich vor- 
gekommene Missbrauch des Eides vor Gericht hat noch Niemanden 
veranlasst, auf seine AbschafFung zu denken oder so ohne Weiteres 
Jemanden, den man fur gewissenlos halt, von der Leistung emes 
Eides auszuschliessen.



Die Anerkennung des Rechtes der evangelischen Gemeinden 
und die Einfiihrung der Kopfzahl-Herrschaft in ihnén soli Staat 
und Thron in die ernstesten Gefahren bringen. .Den Beweis fur 
diese Behauptuag wie fur viele andere ist S tah l'freilich  schul- 
dig geblieben. W ir wollen ihn aber auf eine recht schlagende 
Thatsache in unserer Nåhe aufmerksam inachen, die freilich — 
gegen ihn spricht. Kame Herr S 'tahl nach D a n e m a r k  und 
betrachtete das Land mit s e i n e n  Augen, er wiirde mit einem 
W ehe viber dem anderen ausrufen : „Der Thron ist verbrannt, 
von dem Konigthume existirt nur ein ’ Schatten ; eine Autoritet 
auser dem Grundgesetze giebt es gar nicht — eine Autoritat 
„kleiner Herren” ist der Gegenstand des Spottes, nirgends 
Autoritat; der åltere Adel ohne Bildung, Saft und Kraft, die

i

adelige Jugend ein Muster von vielein Anderen, nur nicht von
Christlichkeit und Ritterlichkeit, die Kopfzahl regiert und durch
sie die Bauern, Majoritaten entscheiden. Juden konnen r e c h t -
l i ch  Minister w'erden, die Polizei hat wenig Macht, geschweige
dass sie allmachtig ist, die Presse steht nur vinter den alige-
meinen Strafgesetzen, die Bauern gehen ihrer volligen Unab-
hangigkeit mit Riesenschritten entgegen, Minister werden des
Hochverraths angeklagt (und freigesprochen), die Armee hat

%

zum allergrossten Theile bvirgerliche Offiziere, obschon sie mit 
ihrem Patent in den Adelstand erhoben w erden; kurz, die 
Revolution ist im vollsten Gange, das Land am Rande des 
Abgrundes und stiirzt in denselben, wenn es nicht etwa die 
„conservativen Machte” in wohlberechtigter Intervention zurvick- 
halten.” W enn dem Allen nun in W ahrheit so w are, was 
folgte daraus? Nichts Ander es als: dass ein Konigthum und 
eine Nation zu Grunde gehen konnen, trotzdem, dass das strenge 
lutherische Bekenntniss streng festgehalten ist, trotzdem, dass 
es ein landesherrliches Kirchenregiment gab und giebt, der 
Konig allerhochst selbst jeden Katecheten und Kapellan in der 
Volkskirche ernennt, trotzdem, dass bis vor nicht allzulanger 
Zeit die Katholiken nur in der Kapelle einer katholischen



Gesandtschaft ihren Gottesdienst halten durften und die Sek
ten' verpont waren").

Die Leser dieses Buches w issen, dass sein Verfasser die 
danischen Verhåltnisse mit anderen Augen betrachtet, als es 
von Herrn S t a b l  geschehen wfirde und vielleicht von einer 
nicht erheblichen Minoritåt in D a n e m a r k  gesehieht. Aber 
das ist nun unsere Ueberzeugung, dass das Bedenkliche, was 
diese Zustande auch nach unserer Meinung haben, gerade eine 
Folge der Macht und Kraftlosigkeit ist, in welche die ungluck- 
liche lutherische Kirchenverfassung die Kirche 'selbst gebracht 
hat. Wenn irgend in einem Lande der Charakter des Volkes 
selbst und die åusseren Verhåltnisse eine ausgezeichnete Thå- 
tigkeit oder eine durchgreifende Reformation der evangelischen 
Kirche moglich gemacht. hatten, so war es hier, hier, wo die 
katholische und reformirte Bevolkerung der Zahl nach gar 
nicht in Anschlag kommen kann — wo man in Bezug auf sie 
thun und lassen konnte, was man wollte. Aber ein „landes- 
herrliches Kirchenregiment” ohne die Selbststandigkeit der 
Gemeindén hatte dazu keine Mitte!. Diejenigen, welche am 
meisten zu einer Neugeslaltung lielfen sollen, haben das grosste 
materielle Interesse, sie zu verhindern oder ihr eine solche 
F o r m  zu geben, dass — die S a c h e  beim Alten bleibt. Auch 
hat es sicherlich nicht den danischen Konigen, insonderheit 
nicht dem hochbegabten C h r i s t i a n  VIII. an Freunden gefehlt, 
die vor der „Revolution” warnten, da von der Freiheit der 
Kirche und der vollen Selbststandigkeit der Geineinden die 
Rede war. Es hat sich gezeigt, was ein bereites Ohr fur. solche 
Warnungen dem Konigthurne fur Friichte. getragen hat.

Aus angeblichem oder wirklichem Interesse fur das Reich *)

*) Auch auf S c h w e d e n s  Zustand konnten wir Herrn Stahl  
verweisen, auf S c h w e d e n ,  wo die lutherische Staatskirche eine 
solche åusserliche Macht hat, dass nocli vor wenigen Jahren der 
TJebertritt in die katholische Kirche mit Zuchthaus und Vermogens- 
verlust bestraft wurde.
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Gottes und die Kirche Christi gegen die Selbstståndigkeit der 
christliehen Gemeinde streiten, verråth, wenn nichts Schlimme- 
res, doch den Mangel an Vertrauen des eigenen Herzens in 
die Macht der evangelischen Wahrheit und ist eine Lasterung 
wider dieselbe. Verdient die evangelische den Namen einer 
christliehen Kirche, so bedarf sie der landesherrlichen Protek
tion nicht. W ar die Reformation wirklich ein Abfall nicht vom 
Papstthum, sondern vom christliehen Glauben und eine Ver- 
siindigung an der allgemeinen christliehen Kirche, und sollte1 die 
„Kopfzahl-Herrschaft” die Richtigkeit dieser Ansicht darthun, 
so wird es Zeit sein, Busse zu thun und — katholisch zu wer- 
den. W ir glauben aber nicht an Gespenster und glauben da
her auch nicht daran, dass, wie Herr . S t ah l  droht, die Ge- 
wahrung volliger religioser Freiheit in P r e u s s e n  und der 
Versuch einer Neugestaltung der evangelischen Kirche mit Auf- 
gabe des landesherrlichen Kirchenregiment.s „statt ein Reich 
Gottes ein Reich des Unglaubens und der Massenherrschaft 
machen werde.” Ueber die Bedingungen, dass ein soleher Ver
such gliicke, wie iiber unser Verhåltniss zu den einzelnen Vor- 
schlagen B u n s e n ’s ein anderes M al, so Gott Zeit und Kraft 
giebt. Nur eine allgemeine Bemerkung hieriiber sei uns jetzt 
vergonnt. L e s  s in g hat unter anderen tiefen und bedeutungs- 
vollen Ausspriichen auch die Meinung geåussert: „dass R ap  ha e l 
das grosste malerische Genie gewesen ware; selbst wenn er 
olme Hande geboren sein wiirde. ” Ganz gewiss. ,Aber 
Rap h a e l ,  wenn ihm die kiihne, feste, feine Hånd gefehlt 
hatte, ware fur die W elt eben n icht— R a p h a e l  geworden. So 
werden auch die gliicklichsten und herrlichsten Ideen fur die 
Gestaltung burgerlichen und kirchlichiya Lebens der Mit- und 
Nachwelt sehr geringen Nutzen bringen, wenn es dem schopfe- 
rischen Genie an den Hånden, namlich den Menschen fehit, 
welche jene Ideen zu verwirklichen die Fahigkeit und den 
ernsten W illen haben. W er die Ausfiihrung der besten Plane 
pur Personen anvertraut, die mit diesen Planen und letzten Zielen
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gar nicht oder nur zur Hålfte einverstanden sind oder prakti-
sches Talent nicht besitzen., der mus s eben die Gefahr laufen,
seine Plane zur Unkenntlichkeit'verunstaltet und sicli um den
segensreichen Erfolg seiner Absichten betrogen zu sehen. W ir
glauben n ich t, dass es unter den evangelischen Christen
P r e u s s e n ’s an geeigneten Månnern fehit, die Neugestaltung
der evangelischen Iiirche praktisch anzubahnen — nur wiirde
man diese Manner schwerlich unter den Feodal-Christen und%

den entschiedenen, vielleicht auch fanatischen Anhangern der
besonderen Bekenntnisse zu hoffen haben. Die vollkommenste
Freiheit in der Wahl eines Zieles und seines Zvveckes schliesst
nach der getroffenen Wahl eine gleiche Freiheit in der Wahl
der Personen und Mittel. nicht ein,  sondern aus. Die Anbali-
nung einer neuen Organisation in den Hånden des Herrn S t a b l
und seiner naheren oder ent.fernten Freunde wird nach unserer
Ueberzeugung kein anderes Resultat haben, als Vieler Hoff-
nungen zu erregen und Niemanden zufrieden zu stellen. Dann
ist es besser, die Dinge bleiben beim Alten — so lange es
geht. Auch das mussen und wollen wir als den W illen dessen
betrachten, der flir uns der einzige Herr seiner Kirche ist.
Deshalb wiinschen wir w ohl, dass der Sehnsucht nach einer
neuen Gestaltung der evangelischen Kirche recht. viele und

• •

recht tuchtige und beredte Zeugen erstehen m ogen, Prediger 
und Laien. Aber wir wollen kein Drången bei dem hochsten 

Trager des Kirchenregiments0). Auch davon, dass ihre Wunsche

•) Die Frage, ob der Konig auch nach einer neuen Organisation 
der Kirche ihr hochster Bischof sein soli, gehort eben zu den Einzeln- 
heiten, uber welche eine bestiininte Meinung zu åussern vor Aner- 
kennung der grossen Prmcipien jedenfalls verfruht wåre. Aber wir 
halten es in der allgemeinen Ansicht flir nicht zweifelhaft, dass mit 
Rucksicht auf die grosse katholische Bevdlkerung P r e u s s e n s  und mit 
Riicksicht auf die Gefahren, welche die Vereinigung der hochsten 
weltlichen und geistlichen Gewalt fur die menschliche Schwåche so 
leicht herbeifiihrt, eine Feststellung, dass der Konig in P r e u s s e n  
auch immer der summus episcopus der Kirche sein solle, als sehr



auf kirchlichem und religiosem Gebiete jetzt nicht oder noch 
lange nicht erfiillt werden, mussen A lle, die Gott lieben und an 
Christus glauben, annehmen, dass es ihnen und seiner Kircbe 
zum Besten dienen solle. Dieser Glaube schliesst aber eben

l

fur Niemanden die Pflicht aus, tiber diese Dinge ernsthaft zu 
denken und seine Ansicht offen und frei zu bekennen. . Und 

so bitten wir Gott, dass er auch dieses Bekenntniss segnen 
moge, .denn in lian und durcb Ihn sind alle Dinge, und Sein ist 
das Reich und die Kraft und die Hérrlichkeit von Ewigkeit zu 
Ewigkeit. (15)

bedenklich erscheint. So bereit man auch sein kann und mag, dér 
Krone jedes burgerlich und politisch dem Volke verliehene Recht 
wieder zuriickzugeben, wenn es von ihr im staatlichen Interesse ge- 
fordert wird, so kann aus einem Mangel gleicher Bereitwilligkeit in 
kirchlichen Angelegenheiten unmoglich auf einen geringeren Grad 
von Royalismus geschlossen werden. Wir wollen die Freiheit fur die 
Kirche, diese Wiirde dem Konige und seinen Nachfolgern zu (ibertragen, 
aber auch die Freiheit fiir den Konig und seine Nachfolger, sie ab- 
zulehnen. Das aber bekennen wir offen: ein Konig, der aus freiein 
Antriebe, im Besitze der vollsten ausserlichen Gewalt, trotz des ent- 
gegenstehenden Drångens einflussreicher Personen, die religiose Frei
heit gewåhrte und der evangelischen Kirche ihre Selbstståndigkeit 
gabe, erhielte schon durcli .diesen einzigen Akt und abgesehen von 
Allem, was ihn sonst besonders dazu geschickt macht, den hochsten 
und unbestreitbarsten Anspruch, der weltliché Oberhirt der' evan
gelischen Landeskirche zu sein. —
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ANHANG.

I. Literatur iiber Bornholm.

II. Zusåtze zu Bornholm und die Bornholmer.

III. Zusåtze zu Dr. S. Kierkegaard etc.
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I. Literatur uber Bornholm.

Wåre es auch nur eine sehr kleine Zahl der Leser dieses Buches, 
die an dem behandelten Gegenstand oder einzelnen Seiten desselben 
ein so nahes Interesse liaben und nehmen, um sie weiter zu verfol- 
gen, so wollen wir doch in dem Folgenden eine kurze Uebersicht 
der literarischen Ililfsmittel geben, die hierzu zu Gebote stehen und 
die auch zum Theil von uns benutzt sind. Nur die allgemeineren 
Werke fiber Danemark,  in denen auch B o r n h o l m ’s einer bei- 
laufigen Erwåhnung geschieht, wie B e r g s o e s ,  „Statistik des dåni- 
schen Staates” ; B a g g e s  en,  „der dånische Staat”, bleiben hiervon 
ausgeschlossen.

Wir schicken die Bemerkung voraus, dass nur eine einzige kleine, 
altere geognostische Schrift in deutscher Sprache, alle and er en Hånd- 
schriften und Bueher aber dånisch geschrieb»en sind.

A. Handschriftliche Quellen.
Ein kurzer Bericht uber Bor nho l m nach Mittheilungen der 

Prediger, von dem^Probst Jens  P e d e r s e n  1624 geschrieben, be- 
findet sich auf der Copenhagener Universitåtsbibliothek — ein Aus- 
zug aus diesem Berichte in den von Sandv i g  redigirten S u h ms k e t  
Samlinger til den Danske Historie I. B. 2. H. 1780. S. 32 — 46.

Die Chronica Boringiaca bis zum Jalire 1671, von Rasmus  
Pe d e r s  en Raufn,  Klister und Lehrer in A a k i r k e b y , geschrieben, 
befindet sich auf der grossen Koniglichen Bibliothek in Copen-  
hagen und enthålt historische und topographische Mittheilungen.

Im Besitz der koniglich nordischen O l d s k r i f t - S e l s s k a b  soli 
sich nach T haar up eine der mehrfach existirenden „Bescrivelse over 
Bo r n h o l m” befinden, die P e d e r  Re s e n  1765 in lateinischer 
Sprache als einen Abschnitt seines „Danske Atlas” geschrieben hat.
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B. Credruckte Bueher.
» •

1. - A l l g e m e i n e  Werke .

Das erste Werk iiber Bo r nh o l m — in vielen Beziehungen die 
Hauptquelle- fur die nachfolgenden. — veroffentlichte ohne Namen 
General Laur i t z  de Thurah  unter dem Titel: „Omstaendelig og
tilforladelig Bescrivelse over den i Ostersoen liggende, under det

••

kongel. Danske Herredomme blomstrende navnkundige Oe Bo r nho l m,  
og den ej langt derfra anlagte fortreffelige Faestning Chris  ti a n s o , 
hvorudi forklares alt hvad merkvaerdigt om .disse tvende Lande i deres 
nuvaerende Tilstand er at agte hvortil end videre fojes hvad Hi
storierne, saavel gamle som ny, derom meddele.” Kbhon. 1756.*) 
Medio Quart mit Karte, 30 grossen, 6 kleinen „Kupferstichen” und 
4 Vignetten. — „Umståndlich” ist das Buch, seine Zuverlåssigkeit 
besteht aber oft nur in der Gewissenhaftigkeit, mit welcher der 
fleissige Verfasser alles zusammengetragen hat, was er auftreiben 
konnte. Den Haupttheil des Werkes bilden die Beschreibungen aller 
Kirchen, der Abdruck aller Inschriften in denselben oder auf Leichen- 
steinen. Merkwiirdiger sind aucli die bei de T hur ah zu findenden 
Abzeichnungen der auf B o r n h o l m zum Theil noch vorhandenen 
„ Run e n s c hr i f t e n .  Hierbei ist jedoch zu bemerken, dass Runen- 
schriften hier alle alten Skandinavischen Inschriften und auch die 
Buchstaben der alten Monche genannt werden.

Die meisten seiner Nachrichten empfing de T hur ah von 
J. C hr. Ur n e ,  der von 1740 bis 1778 Amtmann auf Bor nho l m  
war und auch ausser den Artikeln iiber Bor nho l m im „Danske 
Atlas” ein „Ordbog  og O b s e r v a s i o n e r  om den b o r nho l ms ke  
U d t a l e ” geschrieben hat.

Ein anderer Amtm^m (1778 — 1784), T. F i e l d s t e d t ,  schrieb 
1780 ein Promemoria iiber Bo r n h o l m,  das in Thaarups „Materialier 
til Danmarks Statistik” abgedruckt ist, und weil es hie und da alte 
Missbråuche bekåmpfte, dem Verfasser viele Feinde machte.

Die relativ beste Schrift iiber das ganze B o r n h o l m  ist von 
P e t e r  Ni  c. S c o v g a a r d :  „Bescrivelse over Bo r nho l m,  1ste Deel, 
Kbhon. 1804. 411 Seiten.” 'Aber es blieb leider bei dem ersten 
Theile, denn obschon die Schrift unter Censur erschienen war und 
von einem ganz unbefangenen Standpunkt und durchweg in einer

*) Umståndliche und zuverlåssige Beschreibung iiber die in der 
Ostsee liegende, unter danischer Herrschaft bliihenae bekannte Insel 
B o r n h o l m  und die unweit von ihr vortrefflich angelegte Festung 
Chr i s t i ans o ,  worin alles das Merkwiirdige in dem gegenwårtigen 
Zustande dieser beiden Lander erklårt wird, mit Zusatzen aus „alter 
und neuer Geschichte.”



loyalen Sprache abgefasst ist, war S k o v g a a r d  doch dem, wie es 
scheint, traditionellen Beamtendfinkel in Danemark zu nahe ge- 
treten, als dass die Schrift nicht hatte confiscirt und der Verfasser 
bestraft werden sollen. *

i

Amtmann Thaarup,  dessen wir unten noch des weiteren ge
denken werden, schrieb: „Kort Oversigt over Bornholms Amt. 
Kbhvn.. 1801.” (Handschriftlich existiren von ihin in den betreffenden 
Archiven „ Statistische Nachrichten fiber Bornholms Amt u. s. w.’’)# 
fcieben Bånde „Bornholmiana.”

O. J. Rawert  und der jetzige Conferenzrath, Chef des Con- 
sulat- Departements und Colonialwesens G. G ar li eb , einer der ver-. 
dienstvollsten Beamten D a n e ma r k s ,  gaben 1819 ein sehr gut ge- 
schriebenes, insonderheit die geognostische Beschaffenheit des Landes 
mit Kenntniss und Liebe behandelndes Buch héraus: „Bornhol m,  
beskreven paa en Reise i Aaret 1815 med et geognostik Kaart og 
et Landskab Kbhvn. 1819. 274 Seiten und 2 Tabellen.

t

Sehr im Gegensatze zu den drei letzteren Schriften und Schrift- 
stellern steht ein von dem Regiment-schirurgen und Hospitaldirektor 
J. S. N. Panum:  „Med Hans Majestaets allernaadigste Tilladelse,” 
herausgegebene „Bescrivele over Bo r n h o l m eller Bornholms Vei- 
viser” *) etc. S l e s v i g  1830. Diese Beschreibung enthålt unstreitbar 
viele interessante Mittheilungen und Aufschlfisse, die der Verfasser 
bei einem långeren Aufenthalte in B o r n h o l m als Regimentschirurg 
gesannnelt hatte, aber sein Vortrag ist so salbungsreich, „sfissholz- 
raspelnd,” so oft von Complimenten ffir hochste oder kleinere Herr- 
schaften, oder von Seitenhieben auf den wehrlosen, confiscirten S k o v 
gaard unterbrochen, dass man darfiber das Werthvolle des Buches 
fast vergessen kann. Vielleicht finden die B o r n h o l m e r  selbst ein 
Buch, wie dasjenige Pa nu ms  am „lieblichsten”, aber lernen werden* 
sie am allerwenigsten daraus.

2. Schr i f t en  fiber b e s o n d e r e  Ge g e n s t å n d e ,
Eine sehr verdienstvolle Arbeit, insonderheit fiber die lånd-  

1 ichen und i n d u s t r i e l l e n  Verhåltnisse B o r n h o l m s ,  die aber 
auch zahlreiche und sehr werthvolle Aufschlfisse fiber andere Ange- 
legenheiten giebt, wurde vom Etatsrath T h a a r u p ,  frfiheren Amt
mann, unter dem Titel: „Bornholms Amt og Chr i sti anso ” auf 
Aufforderung der Kongl. Landhuusholdings-Selskab geschrieben und 
von der letzteren 1839 herausgegeben. (Siehe Seite 133).

Ueber den Ackerbau auf Bornhol m existiren eine Reihe kleiner 
bei Thaarup verzeichneter Abhandlungen.

*) Beschreibung fiber Bornho l m oder bornholmischer Wee:- 
weiser.
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Von dem schon oben genannten P. N. Skovgaar d  (Translateur, 
Måkler und Portugiesischen Vice-Consul) erschien 1834 „Bornholms 
Saga,” ein Buch, das auf 120 kleinen Seiten in anziehender Darstel- 
lung und ang^lich auf die zuverlåssigsten Quellen gestiitzt, die 
friihere Geschichte Bo r n h o l ms  in allgemeinen Umrissen, aber aus- 
fiihrlich die Vertreibung der Schweden 1658 behandelt. (S. Seite 87.)

Ein Copenhagener Arzt, Dr. Hi i bertz ,  hat, wié im Buche 
§elbst schon erwåhnt, im Jahre 1851 ,,Aktstiikker til Bornholms 
Historie” gesammelt und herausgegeben, die aber nur von 1327 bis' 
1566 reichen. Nach seiner Vorrede war der, vor einigen Monaten 
yerstorbene I)r. Hi i bertz  Willens, auch nocli in Bezug auf die 
spåtere Zeit, nåmlich die Jahre 1622 bis Ende des vorigen Jalir- 
hunderts,. eine Menge von bisher ungedruckten Urkunden zu der 
Geschichte B o r n h o l m s ,  die ein Båndchen von 30 Druckbogen aus- 
niachen s'ollten, erscheinen zu lassen. Aber es scheint sich noch 
kein Verleger dazu gefunden zu haben, und werden die Urkunden 
wahrscheinlich mit der Bibliothek des Herrn Hi i ber t z  zuin Ver- 
kauf kommen.

Der Verbindung B o r n h o l m s  mit Da ne ma r k  und den beson- 
deren Privilegien der Insel widmet Joh.  W. Pr.  S c h e g e l  in seinem 
Statsret, I. Deel 1827 ein Kapitel. (Eine Uebersetzung desselben mit 
Amnerkungen und Berichtigungen hat , S ar au w gegeben.)

Am besten ist vielleicht bisher in der Special-Literatur die geog- 
nostische Beschaffenheit B o r n h o l ms  behandelt worden: in den 
Reiseberichten von O er s t e d t  und Es mar ch  (1819 und 1820), in 
dem Buche von Garl i eb und in den bereits in déin Texte erwåhnt en 
Schriften des Etatsrath Forchhammer .  — Auch ein sonst nach 
den bisher gelieferten 4 Heften zu urtheilen, selir empfehlenswerthes 
literarisches Unternehmcn: „ D e n  danske  Stat en -geographisk
Skildring fbr Folket of Oand. maj. Ed. Erslev Adjunct ned Roes- 
kilde-Cathedralskole, (C o pen li ag en bci S t i n k ) , ” liefert hieriiber 
eine sehr populåre und richtige Darstellung. Dass ein interessantes 
wissenschaftliches Werk hieriiber von Forchhamm er selbst in Kiirze 
zu erwarten, ist bereits oben (Seite 267) erwåhnt worden.

Die vollståndigste und richtigste Karte iiber B o r n h o l m  ist von 
dem Major J. H. Mansa,  wobei wir zuin Schlussc erwåhnen wollen, 
dass vielleicht kein Land (etwa B  elgi  en ausgenommen), so vortreff- 
liche Specialkarten iiber alle seine Landestheile besitzt als D ånemark.



II. Zusatze zu Bornholm und die Bornholmer.
(1) Zu S e i t e  78. Als ein Curiosum wird von de Thurah-  

angefuhrt, dass an diesen vier Kastellkirchen im Jahre 1760 lange 
Zeit hindurch auf ein Mal vier Bruder ,  die Herren Jo r g en, Hans', 
Chri s t ian und Mads  S o d e  angestellt waren.

(2) Zu S e i t e  87. Von den dånischen Historikern wird die 
ganze Ceschichte der Vertreibung der S c h w e d e n  von Bo r n h o l m  
als sehr dunkel bezeichnet, und in einem Werke, das freilich auf Sinn 
fur Geschichte keinen Anspruch zu machen hat, lasen wir.sogar, 
dass dabei hur ein Mann, nåmlich der Oberst Pr i n z e ns kj  old 
selbst uni das Leben gekommen sei. Mitliin hatten gegen 1500 
schwedische Soldaten die VVaffen ohne Schwertstreich gestreckt und

.diese Besitzung ihres Konigs auch ohne den Versuch eines Wider- 
standes aufgegeben, — eine Annahme, die mit dem anerkannten 
Muthe und der Kriegstiichtigkeit der schwedischen Soldaten in un- 
erklårlicliem Widerspruche stehend, durch keine andere Thatsache 
beståtigt wird. Waren die B o r n h o l me r  so leichten Kaufes die 
S c h w e d e n  los geworden, so hatte ja auch d e r Ga b e b r i e f  (S. 93) 
vom 29. Dezember 1658, des s en Au th_ent i c i tåt  n i r g e n d s  be -  
s t r i t t e n  i st ,  nach Anfuhrung der durch die Herrschaft der S c h w e 
den erlittenen Unbill, nicht folgenden Passus enthalten konnen: 
„Dess Ursache haben wir unter Gottes Beistand selbst in des Herrn 
Namen die Waffen zur Hånd genommen, d ie S c h w e d i s c h e  Ma c ht  
n i ed er g es cli lag en,  auch gefangen genommen, auch uns des Schlos- 
ses und Landes bemachtigt mit allen Geschiitzen und Munition, welche 
die schwedische Regierung auf Bo r nho l m hatte.” (Des Aarsage 
haver vi ved Guds Bistand sielf udi Herrens Navn Vaaben taget 
i Haanden ’og den Suenske Magt nederslagen og fangen taget, og 
til os Slottet og Landet bemaegtiget med alt hois Stykker og Muni
tion som de Suenske Regiering der paa Boringholm havde.) Das 
„Niederschlagen der schwedischen Macht” hat doch in irgend einer

- Weise Statt finden mussen. Wåre es in offenen Schlachten ge- 
schehen — die Bornholmer Beschreiber und die dånischen Historiker 
wiirden sicherlich die einzigen Thaten der Miliz, die sie iiberhaupt 
hatten erzåhlen konnen, nicht unerwåhnt gelassen haben. So bleibt 
nur iibrig, die Hergånge im Wesentlichen fur ganz richtig zu halten, 
wie sie Sk o vgaar d erzåhlt, und wir sie in einer gedrångten Schilderung 
wieder gegeben haben. Zudem weist er. in seinem Vorworte in einer 
sehr glaubhaften Weise nach, dass er handschriftliche Quellen aus 
dem Jahre 1659 benutzt und namentlich eine in diesem Jahre ge- 
fertigte Abschrift eines Volksgedichts „Prinzenskjoldsvise” besessen hat, 
das unmittelbar nach der verhångnissvollen Befreiung entstanden sein 
muss. Wir sind nun zwar weit entfernt, das Resultat der Forschungen



dieses begabten Mannes, der einen grossen Theil seines Lebens auf 
B o r n h o l m  zugebracht hat, als iiber alle Anfechtung erhaben dar- 
stellen zu wollen, aber man muss es im Ganzen fur wahf und zuver- 
låssig halten, bis nicht das Gegentheil erwiesen ist. Unleugbar wurde 
man die pariser Bluthochzeit und die sicilianische Vesper auch sehr 
gern aus der Geschichte weg eskamotirt haben, wenn das bei der 
Lage der betreffenden Lander und ihrem Zusammenhange mit der 
civilisirten Welt irgend moglich gewesen wåre. Bei der Lage B o rn- 
hol ms  und dem geringen Interesse, das man seiner Geschichte ge- 
widmet hat, war es bisher moglich, die blutige Nacht mit einem 
Schleier zu verhiillen und unser vorliegendes Buch ist vielleicht das 
erste, das von ihr in weitere Kreise eine Nachricht bringt. Eine 
Greuelthat bleibt freilich immer eine Greuelthat, aber wenn selbst 
die Vorvåter der B o r n h o l m e r  eine Entschuldigung in dem uner- 
tråglichen Drucke einer Fremdherrschaft fanden, so kann sie dem 
heutigen Geschlechte weder zum Stolze noch zur Unehre gereichen. 
Verhehlen und vertuschen wir die Greuelthaten unserer Vorfahren 
nicht, aber siihnen wir sie durch die Thaten einer besseren Erkennt- 
niss und die Werke' einer mehr gelåuterten Liebe zu Gott und den 
Menschen.

Betreffs des auf Seite 24 erzåhlten misslungenen Versuches der 
B o r n h o l m e r , ’) sich der Herrschaft der Lube c ke r  zu entledigen, 
theilt die Urkunden-Sammlung einige kurze Briefe des dånischen 
Konigs an die B o r n h o l m e r  mit. Hiernach hatte der Konig von 
Danemark wirklich den Bo r nho l me r n  gcgen die Lubecker ,  denen 
er doch das Land zum Pfande gegeben hatte, beistehen wollen, aber 
die vier zu diesem Zwecke gesandten Kriegsschiffe waren ungluck- 
licherweise auf dem Meere zerstreut worden und nicht angekomrhen!

Es soli uns iibrigens zu besonderer Freude gereichen,, wenn 
etwa die historischen Irrthiimer und Ungenauigkeiten, deren sich 
unser Buch schuldig gemacht haben mag, tuchtigen dånischen oder 
deutschen Geschichtsforschern Veranlassung geben, eine G e s c h i c h t e  
Bo r nho l ms  zu schreiben.

(3) Zu S e i t e  140. Wir.haben das dort ausgesprochene Urtheil 
' selbstredend nur auf die Antråge des Folkethjngs (Zweite Kammer) 
bezogen, die ohne Berucksichtigung der bestehenden F a e s t e - V e r -  
t råge  eine radikale Reform im Auge haben, aber wiederholt vom 
Landsthing (erste Kaminer) zuriickgewiesen sind. Von einem hervor- 
ragenden Mitgliede des Letzteren, dem K. Amtmann Orla Leh-  
mann,  ist dagegen ein Antrag gestellt und von dem Hause zum 
Beschlusse erhob en, der mit einer volligen Achtung der bestehenden 
Faeste-Vertråge auch die Schliessung neuer gesta tten will, sobald der •)

•) Der iibrigens nicht 1538, sondern 1535 stattgefunden haben wird.



Gutsherr und der Sohn des Faesters zwar nicht iiber Kauf und Ver- 
kauf, aber iiber ein neues Faeste-Verhåltniss einig werden konnen. 
Ist das nicht der Fail, so soli der Hof verauktionirt werden, aber 
ein Drittheil des gewonnenen Preises dem Faester als Entschådigung 
zufallen. Nach zwanzig Jahren soli aber alles heutige Faestegut in 
freies Eigenthum verwandelt sein und sollen daher die wenigen Faeste- 
hofe, bei denen die Umwandlung in solches auf dem Wege der Eini- 
gung nicht hat statt finden konnen, zur Auktion kommen und mit 
dem Ertrage in der oben angegebenen Weise verfahren werden. Zur 
Zuriickweisung des Scheins eines Eingriffes in Eigenthumsrechte wird 
von dieser Seite, wie uns dunkt nicht olme Bedeutung geltend ge« 
macht, dass Faestehofe als ein wirkliches Eigenthum der Gutsbesitzer 
nach der fruher en Gesetzgebung niemals betrachtet werden konnten. 
Denn diese Faestehofe konnten von dem Gutsherrn weder verkauft, 
noch mit dem Gute vereinigt. werden. Das verhinderten die Gesetze, 
aber ein in seiner bindenden Kraft den Gesetzen gleich zu stedendes 
Herkommen verbot es auch dem Gutsherrn, den Faestehof an einen 
anderen, als den Erben des Faestens zu verfaesten, es sei denn, 
dass derselbe wegen Verbrechens bestraft gewesen wåre. Mithin sei 
ein eigentliches‘ Eigenthumsrecht an diesen Hofen doch sehr fraglich 
und der oben in seinen Hauptziigen dargelegte Vorschlag nåch allen 
Seiten hin ein billiger. Die Fortsetzung dieses Werkes wird Gelegen- 
heit geben, auf diese Frage nåher einzugehen.

(4) Zu S e i t e  148. Da die botanische Abtheilung im Texte 
sehr stiefmiitterlich behandelt ist, weil der Verfasser vergeblich die 
Genesung eines ihm bekannten Gelehrten, des unter den Botanikern so 
geschåtzteri Direktors des b«tanischen Gartens in C o pen hagen,  
Herrn Professor Li eb mann erwartete, um ihn bei Abfassung des 
Abschnittes zu Rathe zu ziehen, so wollen wir hier noch Einiges 
fiir unsere botanischen Leser mit dem Bemerken nachholen, dass wir 
das Material, bei dem leider fortdauernden Brustleiden des Professor 
Li ebmann-, seinem Assistenten Herrn Dr. La n g e  in Copenhagen  
verdanken. Professor Li ebmann erklårte iibrigens, dass eine voll- 
ståndige Flora Bornholmica nicht vorliege, weil noch nie ein Bo
taniker hriihjahr, Sommer und Herbst dort zugebracht håbe. Herr 
Dr. Lange ,  der Verfasser eines als ausgezeichnet geriihmten Hand- 
buchs der Danske Flora, hat einige Notizen iiber Bjornholm 1849 
in No. 6. der ,,Videnskabelige Meddelelser fra den naturhistoriske 
Forening i Kjobenhavn” gegeben. In No. 4. 1850 derselben Mit- 
theilungen erstattet ein Herr Th. S c h i o t z  einen långeren Bericht 
iiber eine botanische Excursion, die er im Auftrage des botanischen 
Vereins am 28. Mai jenen Jahres nach Bo r nh o l m unternahm. Herr 
Sc h i o t z  verweilte sechs Wochen daselbst, bemerkt aber ausdriick- 
lich, dass, wenn auch dieser Zeitraum fiir eine so kleine Insel den



mehrmaligen Besuch der wichtigsten Gegenden ermoglicht hatte, er 
doch nicht bezweifeln wolle, dass  noch w e r t h v o l l e  bot ani s che  
F u n d e  fur die d å n i s c h e  Fl ora  dort  gemacht  werden  
konnten.  Dr. L a n g e  reclmet zu den meist charakteristischen Er- 
scheinungen der bornholmer Pflanzenwelt: Carpinus Betulus, Quer- 
cus sessilifiora*), Tilia parvifolia, Acer platanoides, Betula, So r bus  
Ari a  og scandica**)  (der im Texte erwahnte Axelbeerbaum, eine 
Gattung desselben ist die Ebresche), C o t o n e a s t e r  vul gar i s ,  
Populus iremula, Helianthemum vulgare, Thymus Serpyllum, Ver- 
bascum Thapsus, Carnpanula pérsicifolia, Artemisia Absinthium, 
Carduus acanthoides, Crepis biennis, Serratula tinctoria, Inula sali- 
cina, Galium boreale, Sedum Telephium und album, Pilularia globuli- 
fera, Pfianzen, die sonst nur auf der jiitischen Halbinsel vorkommen: 
Juncus balticus und capitatus, Lycopodium compianatum, Utricularia 
neglecta, Pyrola media, Nasturtium silvestre, Spergula pentandra, 
Gnaphalium luteoalbum, Trigonella ornithopodioides. Als Bornholms 
Flora ganz eigenthiimlich bezeichnet Herr Lange  noch: I mp e r a -  
tor i a  O s t r u t h i u m ,  Men tha r o t un d i f o l i a ,  S t a c h y s  annua,  
A s p l e n i u m  xVdianthum ni grum,  As p i d i um angulare .  Letz- 
teres wurde auf Chr i s t i ans o  vom Schiffsarzt D i d r i c h s e n  gefun- 
den. Ans dem Berichte von Th. S c h i o t z  heben wir noch hervor: 
die dui’cli die Pracht ihrer Farbe ausgezeichnete und in S k a n d i 
nav i en  bisher nur von O e l and und Got t l and  bekannte Anthyllis 
vulneraria coecinea, Aquilegia vulgaris, Viola uliginosa, Peucedanum 
Oreoselinum, Potentilla Guntheri, Habenaria viridis, Orchis ustulata. 
Keine Gegend Danemarks hat nach Herrn S c h i o t z  iiberhaupt einen 
solehen Reichthum an Orchideen aufzijyveisen. Unter den neunzehn 
Arten, die er allein kannte, aber nicht vollzahlig glaubt, fuhrt er an: 
O. morio, O. mascula und O. sambueina in auffallender Menge, 
O. maculata und Gymnadenia conopsea. — Soweit misere botanische 
Ergånzung. Dem botanischen Forscher sind die Quellen angegeben, 
in denen er Nåheres finden kann.

(5) Zu S e i t e  193. Zunåchst haben wir zur Erklarung der sehr 
auffållig grossen Zahl unehelicher Geburten aucli auf dem Aachen 
Lande in Dån.emark auf eine Sitte aufinerksam zu machen, welche, 
bleibt sie oleich eine Unsitte, doch die Sache selbst in einem weit 
milderen Lichte ersclieinen låsst. Die unteren Volksklassen in D an e- 
rnark, ja auch die kleinen Besitzer. auf dem Lande betrachten sehr

*) Die Stein -Eiche — woraus sich erklårt, dass mein unbotani- 
sches Ange zwischen den Eichen Deutschlands und Seelands und 
denen Bornholms, einen so gewaltigen Unterschied gefunden. Uebri- 
gens ist auch quercus peduneulata vorhanden.

**) Die gesperrt Gedruckten sind Bornholm unter den dånischen 
Landestheilen ganz eigenthiimlich. .
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oft — (und konnen ja hierfiir vielleicht lutherische Autoritåten an- 
fiihren)— d i e Ve r l o b u n g  als das unaufldsliche Band, welches auch 
dem Bråutigam al l e  Reclite an die Person der Braut giebt. Die 
Heirath erfolgt also selir liåufig erst wenn ein, zwei , drei kleine 
Kinder vorlianden sind, olme dass diese Existenz.dem Rufe der Braut 
Eintrag thåte, wenn sie eben niu* ihrem Bråutigam tren bleibt. — 
Wie die Wohlthåtigkeitseinrichtungen uberhaupt in Copen hagen,  
und Da ne ma r k  der Zalil und Beschaffenlieit nacli selir zu riihmen 
sind, so ist auch flir die Niederkunft unverheiratheter Frauen in einer 
Weise gesorgt, die man fast fiir zu weit geliend erachten komite, 
Niclit allein dass die Gebåhrenden, wenn sie keine Mittel zur Bestrei- 
tung der Kosten liaben, ilire Niederkunft in Entbindungshåusern unter 
sorgsamster Pflege erwarten konnen — aucli jedes Mådehen in 
C o p e n h a g e n  kann ihr uneheliches Kind gleich nach der .Geburt 
nach einem Pflegehaus bringen und ist gegen einmalige Zahlung von 
80 Reichsthalern (60 Thaler Preuss. Cour.), welche in der Regel vom 
Vater ubernommen werden, der Sorge fiir dasselbe ein fur alle Mal 
iiberhoben. Die Kinder werden von der Direktion gegen eine gewisse 
wochentliche Zahlung auf dem Lande bei Bauern in Pflege gethan. 
Aber mit dem sechsten Jahre hort dieVergiitung fur das Kind auf, 
und die Pflegeeltern haben weiter fiir dasselbe zu sorgen. Obschon 
in Bezug auf die Vaterschaft der Grundsatz des Code Napoleon 
nicht gilt, kommen docli unter diesen Umstånden Alimentations- 
klagen verhåltnissmåssig selten vor.

Ueber das allgemeine Verhåltniss zwischcn der Bevdlkerung, der 
Zalil der Ehen u. s. w. in Dåneinark mussen wir der Fortsetzung 
dieses Werkes. ein nåheres Eingehen vorbehalteri. Professor K ay s er 
hat (1ste Bind af det statistike Tabelvaarks nye Raekke) einen im 
Ganzen vortrefflichcn Aufsatz iiber diese Verhåltnisse geliefert, der 
dann auch zu nåherer Besprechung kommen soli. — Was B o r n 
holm betrifft, so'ergiebt eine Durchschnitts-Bcrechnung bei der die 
Zalilen von T ha ar up 1802 — 1837 von mir zu Grunde gelegt sind, 
also fiir einen 36jåhrigen Zeitraum fiir jedes Jahr: 183 neue Ehen, 
651 Gcburten (darunter 24,5 uneheliche) 438,5 Sterbefålle. In dieser 
Zeit hatte sicli die Bevdlkerung um 7,650 Seelen vermehrt.

(6) Zu Se i t e  193. Von der x\rt und Weise, wie auf B o r n 
hol m Verlobungen zu Stande kommen, giebt Panum folgende 
Beschreibung, die gerade bei diesem Schriftsteller (siehe oben) von 
dem Verdachte boswilliger Uebertreibung vollig frei ist: Wer ein 
heirathsfåhiges Kind, Sohn oder Tochter, besitzt und eine passende 
Parthie fiir dasselbe ersehen hat, wendet sicli an einen oder den 
anderen Mann, von dem man weiss, dass er sicli mit solehen „Ar- 
rangeinéfits” beschåftigt. Dieser Måkler zieht nun iiber Vermogen, 
Mitgift u. s. w. der betreffenden Person Erkundigungén ein und
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empfångt fur seine verschiedenen Bemuhungen eine Kuh, einen 
Ochsen oder auch 100 bis 200 Thaler. — „Alles nach Vermogen der 
Betheiligten.” Oft geht es so weit, dass ein Mådehen die Person 
nicht einmal von Ansehen kennt, mit der sie durch Hulfe des Måk- 
lers verbunden werden soli und erst, wenn die „Parthie geschlossen,” 
die Mitgift bestimmt, ja auch der dem-Mådehen einst als Erbe zu- 
.kommende Hof an den Bråutigam verkauft ist, bekommt sie ihn zu 
sehen'. Gefållt fer ihr dann durchaus nicht, so hat sie doch keine 
Wahl mehr, als sich weder mit einem Manne, den sie nicht leiden 
kann, zu verbinden oder ihm um sehr geringen Preis den Hof zu 
iiberlassen. Man muss sich dar fiber wundern, dass die Sache noch 
so oft so gut geht und Scheidungen und ungliickliche Ehen so selten 
sind. Doch fehit es nicht an Beispielen, dass Mådehen, welche gliick- 
liche Frauen und tiichtige Hausmiitter geworden wåren, wenn sie 
nach ihrer Neigung sich håtten vermåhlen diirfen, durch Gram und 
Schmerz fiber die ungliickliche Ehe frfihzeitig in das Grab gebracht 
wurden. Aber weit allgemeiner ist es, dass sich diese Frauen mit 
bewundernswerther Geduld in ihr Schicksal ergeben und die Launen 
eines alten, geizigen, oft auch dem Trunke ergeben en Gatten ertragen 
und mit Unverdrossenheit seiner Haushaltung vorstehen, Eine Partie 
zwischen einem reichen Manne und armen Mådehen oder umgekehrt, 
ist nicht håufig, und man muss sich hierbei oft fiber die Hartnåckig- 
keit sonst verniinftiger Eltern ver wundern. Die erste Frage, vor 
deren Erledigung die Eltern nie die ,,Partie abschliessen” lassen, ist 
immer: Wie viel Schulden sind auf dem Hofe u. s. w. ? Macht man
den Eltern Vorwiirfe, ihre Tochter an einen reichen Geizhals oder 
Trunkenbold weggegeben zu haben, antworten sie gleichgfiltig: Ja, 
,,er lebt wohl nicht lange, dann kann sie ja nelanen, wen sie will.” 
Letzteres geschieht auch, denn zurn zweiten Male wåhlen die Frauen 
selbst, wen sie lieb haben. Indessen kommen auch manche „Inkli
nations-Heirathen’, vor, jedoch wåre zu wfinschén, dass die oben 
erwåhnte Sitte weniger allgemein wåre als sie ist, denn gute Ehen 
gehen selten genug aus ihr hervor. Alles das Vorhergehende sagt 
Herr Panum selbst, der sonst Alles auf Bor nho l m verherrlicht, 
und schliesst seine Betrachtung mit folgender Anekdote, als Beweis, 
„wie man bei solehen Freiereien zuweilen einig werde.” „Eine recht 
wohlhabende Bauersfrau hatte eine sehr håssliche*) Tochter. Indessen 
fand sich doch ein Bewerber ein. Er hatte sich genau nach der Mit
gift erkundigt. Man kam mit allem anderen ziemlich gat in das Reine. 
Da verlangte der Freier durchaus noch eine Partie „Hjulfiel,” nåm- 
lich Holz zu den Ringen der Wagenråder. Die Mutter antwortet: 
Er solite sie wohl gerne bekommen, aber sie håtte in diesem Augen-

•) Håsslich heisst im Dånischen grim, im Bornholmischen grum.



blicke selbst keine „Hjulfielne.” Er blieb bei seiner Forderung, sie 
bei ihrer Weigerung. Endlich sagt er: Er musse durchaus „Hjul
fielne” haben, denn die Tochter — ,sei doch gar zu håsslich.” Das 
war zu/Stark, die Eitelkeit der Frauen fiihlte sich verletzt und so 
schnell, wie man eine Hånd umwéndet, ergriffen Mutter und Tochter 
den Freier und warfen ihn vor die Thure!”

(7) Zu S e i t e  222. Der Vergleich mit den preussischen Land- 
råthen ist gewåhlt, weil er ein allgemeines Bild der Stellung und 
Thatigkeit eines Amtmanns gewåhrt und auch riicksichtlich der ter- 
ritorialen Grosse die dånisehen Aemter und die preussischen Kreise 
in einem gleichen Verhåltniss zu den respectiven Staaten stehen. 
Wesentliche Yerschiedenheiten sind, dass der dånische Amtmann zu- 
gleich eine Aufsicht iiber die Justiz fuhrt, auch in einigen Fallen 
eine Prozess-Instanz hildet und es zwischen ihm und den Ministerien 
keine Zwischen-Behorden giebt. Ein naheres Eingehen auf die ganze 
dånische Verwaltung bleibt der nåchsten Fortsetzung des Werkes 
vorbehalten.

(8) Zu S e i t e  231. Zu den Worten deutscher Abstammung, 
zuweilen mit schwedischen Endungen versehen, gehoren in der born* 
holmischen Sprache: ejn Kat, pi. Katana (Katze), bajl (bald, dånisch 
snart); blejar, es blitzt (dånisch: det lyner); Donna, Donner (Torden) 
u. s. w. Viele Worte sind aber dem Bornholmischen ganz eigen* 
thumlich und ist ihr Zusammenhang mit anderen Sprachen bisher 
nicht nachgewiesen, z. B.: Boerkena roer, gelbe Ruben; ejn Belli, 
ein Kind; et Blog, Platzregen; dollmar, er schlåft; Eddja, Seetang; 
Faeijgas, liebkosen; Gagjar, eine Leiche ankleiden; Gijlta, ein junges 
Schwein; Krå, Schnee; et Norl, einer der sehr langsam ist;*) oppen- 
dauad, gestorten Sinnes; ejn Råsapåsa, eine lustige Person; en Pibel, 
ein junges Mådehen; Skraepper, prahlen; Ugnarna, Vesperbrod; 
Vaular, das Lallen der Trunkenen u. s. w.

(9) Zu S e i t e  230. Nach einer eben ergehenden Bekanntmachung 
hat leider die Koniglich Dånische Post fur dieses Jahr die wochent- 
liche Fahrt eines Postdampfschiffs nach Bornho l m eingestellt und 
wird sich auf die zwei Mal gehenden kleinen Post - Segel-Jachten 
beschrånken, denn der gute Skirner liegt auf dem Holm, um reparirt 
zu werden. Dagegen geht ein Privat-Dampfboot vom April ab 
wochentlich ein Mal. (Donnerstags und vom Juni ab zwei Mal, nåm- 
lich Montag und Donnerstag) von C o p e n h a g e n  nach Bo r n h o l m  
und umgekehrt, so zwar, dass man die Reise fruh um 6 Uhr an- 
tritt und bei gewohnlichem Wetter Abends 8 Uhr auf B o r n h o l m ,  
resp. in Copenhagen  ankommen wird. Der Preis betrågt nur

*) Man sagt freilich in einigen Gegenden Deutschlands fur die« 
selbe Eigenschaft: Er nål t .



3% Thaler Preuss. Cour. in der ersten und Thaler Preuss. Cour. 
in der zweiten Cajlite.

(9 a) Zu S e i t e  260. Vielleicht in keinem europåischen Lande 
giebt es im Verhåltniss zu seiner Grosse eine so grosse Anzahl kiinst- 
lerischer Talente, insonderheit zur Malerei und Bildhauerei, als in 
Danemark. Wir hoffen unsere Leser einmal spater in die Ateliers 
der beriihmtesten Kunstler in C o p e n h a g e n  zu fuhren und bei 
ihnen und ihren Schopfungen langer zu verweilen. Hier wollen wir 
nur eines ganz jungen und bescheidenen Kunstlers, des Malers 
Olrick in C o p e n h a g e n  gedenken, der, obschon er das Kind, so 
lange es lebte, nie gesehen, ein ausserordentlich åhnliches und schones 
Bild schuf. Das in Pastell ausgefuhrte Gemålde stellt das Mågdlein 
in seinem Bettchen scldafend dar. Geniale und doch zart zuriick- 
tretende Randzeiehnungen umgeben es mit den Beschåftigungen, 
Spielen und Tråumen des Kindes und die Genien des Glaubens, der 
Liebe und der Hoffnung scheinen aus dem Schlafe zum ewigen 
Fri ed en rufen zu wollen.

(10) Zu S e i t e  263. Ein auf B o r n h o l m  angestellter Zoll- 
beamter, Herr T e r p ,  hat 1853 eine genaue Uebersicht iiber Born
holms Handel u. s. w. fur das Jahr 1852 zusammengestellt. Da aus 
den commerziellen Veroffentlichungen des statistischen Bureaus in 
C o p e n h a g e n  dergleichen Uebersichten flir die einzelnen Provinzen 
des Konigreichs D a n e ma r k  sich nicht zusammenstellen lassen, wol
len wir hier einen Ueberblick (iber die Einfuhr B o r n h o l ms  nach 
der T e r p s c h e n  Uebersicht geben, die Ausfuhr der hauptsåchlich- 
sten lån dl i c hen Produkte aber nach fremden Plåtzen, so wie die 
Branntweinsproduktion u. s. ,W. nach dem eben erschienenen Bande 
des statistischen Tafelwerks fur 1854 mittheilen.

Yon den wichtigsten Waaren wurden 1852 eingefiihrt:

a) V on P l å t z e n  a u s s e r h a l b  des  dån i s chen ,  bis Al t ona
g e h e n d e n  Z o l l g e b i e t s :

2570 Tonnen Salz, 99,950 Pfd. Kaffee, 3851 Pfd. Thee, 8884 Pfd. 
Tabacksblåtter, 4506 Pfd. Rauch- und Schnupftaback, 314 Pfd. 
Cigarren, 21,437 Pfd. Reisgrutze, 152,195 Kubikfuss Eichenholz, 
2790 Viertel Wein, 265 Yiertel Traubenbranntwein (Cognac), 60Viertel 
Genever, 1811 Viertel Rum, 563 Yiertel Liqueur, 695 Pfd. gestrick- 
tes Baumwollenzeug, 13,143 Pfd. farbige Bauinwollenwaaren (circa 

Ellen pro Pfd.), 3072 Pfd. Tuch, Diiffel, Buckskin etc., 4760 Pfd. 
weisse Baumwolienwaaren, 396 Pfd. Zimmerteppiche, 6679 Pfd. cou- 
leurte Wollenwaaren, 410 Pfd. seidene Waaren, 125 Pfd. Nåhseide, 
97 Pfd. seidenes Band, 14 Pfd. Blonden, Flor und Tiill, 35 Pfd. 
Spitzen, 84 Pfd. seidene gleich 604 Pfd. wollene und baumwollene 
Posamentierarbeiten, 6175 Pfd. gefårbtes und 40,323 Pfd. ungefårbtes
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Baumwollengarn, 249,325 Pfd. Stangen-, Bolzen- und Bandeisen, 
34,213 Pfd. Någel u. s. w., 49,875 Pfd. Rosinen, Zimmt, Pfeffer und 
andere Gewiirze, 11,652 Tonnen Steinkohlen, 129,177 Pfd. unraffi- 
nirter Zucker (Farin), 5011 Pfd. ungehechelter und 1822 Pfd. ge- 
hechelter Flachs, 215,833 Pfd. ungehechelter (wovon 110,000 Pfd. von 
einem gestrandeten Schiffe) und 890 Pfd. gehechelter Hanf, 2008 Pfd.
Blaar, 1687~Pfd. Gusseisenwaaren, 10,487 Pfd. leinene Waaren u. s. w.

0

b) V on P l å t z e n  des d å n i s c h e n  Z o l l g e b i e t s .
113,563 Pfd. raffinirter Zucker, 12,742 Pfd. Syrup, 5281 Pfd. farbige 
baumwollene Waareri, 1195 Pfund weisse baumwollene Waaren, 
3744 Pfd. Tuch, 2184 Pfd. grobe wollene Waaren, 602 Pfd. feine 
wollene Waaren, 27,839 Pfd. Gusseisenwaaren, 1930 Spiele Karten, 
771 Pfd. Schnupftaback, 4044 Pfd. Någel, Schrauben u. s.w., 3333 Pfd. 
islåndische Wolle, 298,450 Pfd. Kornbranntwein zu 8 Grad.

Es liefen im Jahre 1852 in bornholmische Håfen ein und gingen 
von dort aus, sowohl in inlåndischer als aus^åndischer Fahrt, im 
Ganzen: 1786 Schiffe mit einer Ladung von 9289 Commerzlasten.

Von Bornhol m wurden im Jahre 1854* an låndlichen Produkten 
allein nach f remden Plåtzen ausgef i ihrt :

491^ Tonnen Gerste,
4 » Hafer,
3 » Malz,

1316 » Wicken,
22,080 » Roggen, Gerste und Griitze,.
33,588 > Mehl,

18  ̂ » Butter (Siehe Seite 134),
5521 Pfd. Speck,

13,553 » Fleisch,
129 » Wolle,

122,082 » Knochen,
198 Felle und Håute,
15 Stiick Pferde,

1 Schwein.
Ueber die Ausfuhr von Bornhol m nach Plåtzen des d å n i 

schen Zollgebiets liegt fur 1854 keine authentische Mittheilung vor, 
da aber diese Ausfuhr derjenigen im Jahre 1852 mindestens gleich 
gekommen ist, und daher die Addition der obigen und der nach- 
folgenden Ziffern einen Beitr&g zur Beurtheilung der Quantitåten 
giebt, welche die Insel iiberhaupt fiber ihre Consumtion producirt, 
lassen wir die Au s f u h r  der w i c h t i g s t e n  L a n d e s - P  r odukte  ' 
nach i n l åndi s chen  P l å t z e n  fur 1852 hier folgen. Sie betrug an

Kno c he n  30,784 Pfd,,
Håut en 17,768 »

b S**



F el l en  
P ferd en 
W e i z  en 
R o g g e n  
G e r s t e 
H a f  e r

12,776 Pfd.
19 Stuck, 

17,800 Tonnen, 
870 

16,400
5,840

R a p s s a a t  2,600 »
Die Durchschnittspreisé im Jahre 1854 betrugen per Tonne fur

Weizen 12 Rthlr. 20 Schl.
Roggen 8 » 50 »
Gerste 6 » 6 .
Hafer 4 » cs 00 s

Erbsen 8 » 64 »
Rapssaat 12 » 34 ' »

P r o d u c i r t  wurden auf Bornhol m 1854 395,320 Pott B r a n n t -  
we i n ,  eingefuhrt circa 300,000 Pott Br a n n t we i n  und Rum.

„ Die Bornholmer' S chi f f f ahrt  etc. wurde betrieben 1854 mit 
128 Schiffen und kleineren Fahrzeugen von einer Tragfahigkeit von 
2197 dånischen Commerz- oder circa 3280 preussischen Normallasten.

Zusåtze zu Dr. Soren Kierkegaard u. s. w.
(11) Zu Se i t e  301. Als symbolisches Buch ist die Augsburgische 

Confession von 1530 festgesetzt, wozu das Gesetz Chri s t ians  Y. 
fur Danemark die apostolischen, nicåischen und athaniasianischen 
Symbole, sowie Lut he rs  kleinen Katechismus gefiigt hat. Die Her- 
zogthiimer Holstein und Schleswig haben noch ausserdem die Con- 
cordienformel und die schmalkaldischen Artikel.

(12) Zu S e i t e  304. Es ist hier noch hinzuzufiigen, dass der 
Bischof im Vereine mit dem Amtmann*) oder in einigen Aemtern 
mit einem Stiftsamtmanne die Stiftsobrigkeit bildet, der vorziiglich 
die Verwaltung der offentlichen Stiftungen, die Festsetzung der Ka- 
pitelstaxe, die geistliche Jurisdiction und die Oberaufsicht iiber Kirche, 
Schule und Armenwesen im Stifte (Bischofthum) obliegt.

(13) Zu S e i t e  308. Diese Erklårung lautet wortlich:
,,Meine Herren! Da ein Antrag auf Tagesordnung gestellt ist

und nach der Geschåftsordnung des Hauses nur ein Redner flir und 
einer dagegen gehort werden soli, so glaube ich Namens der Re
gierung das Wort mir jetzt erbitten zu mussen, nach dem Rechte,

‘) Siehe S. 222 u. Anmerkung 7.
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welches jedem Minister verfassungsmåssig zusteht, um mit wenigen 
Worten den Standpunkt zu bezeichnen, welchen die Regierung dem 
vorliegenden Antrage gegemiber einninunt. Handelte es sicli darum, 
jetzt den Art. 12.*) der Yerfassungs - Urkunde zu entwerfen, so wiirde 
die Staatsregierung ihrerseits einer klaren, die Missdeutung des In
differentismus gegen das christliche Glaubensbekenntniss, welcher 
darin gefunden wird, ausschliessenden Fassung das Wort reden. Jetzt 
aber, nachdem einmal der von dem vorliegenden Antrage betroffene 
Satz des Art. 12. Bestandtheil der Yerfassungs-Urkunde geworden 
ist, kann die Regierung dem Antrage auf dessen Streichung, nacli 
dem Vorschlage des Antragstellers, nicht beitreten.

Ein entsprechendes Bedurfniss zur Abånderung des Art. 12. der 
Yerfassungs-Urkunde uberhaupt, wie die Regierung in solehen Fal
len es durchaus als Bedingung voraussetzen muss, wenn zu derglei- 
chen Gesetzesanderungen geschritten werden soli, ist der Regierung 
in zureichendem Masse bisher in der Praxis nicht fuhlbar entgegen- 
getreten. Bei ihrer Auffassung des betreffenden Satzes des Art. 12. 
ist die Regierung grundsatzlich von der Interpretation ausgegangen,

• dass solche prinzipielle Bestimmungen ihr richtiges Verståndniss nur 
durch das Zu s a mme n h a l t e n  mit dem ganzen Organismus des 
Staates und der bestehenden Gesetzgebung finden konnen, sofern 
diese ein gleichstehendes Recht auf Geltung in Anspruch nehmen 
konnen. Es wird diese Auslegung aber unterstiitzt durch die Yor- 
schrift des Allgemeinen Landrechts in den §§. 61 und 62. der Ein- 
leitung. Danach werden Partikular- und Singular-Rechtsbestimmun- 
gen durch neuere all gem eine Gesetze nicht olme Weiteres aufge- 
hoben, wenn nicht ihre Aufhebung in dem neueren allgemeinen Gesetze 
deut l i ch verordnet ist. Dass eine solche Auslegung aber auch in 
diesem Falle richtig sei, insbesondere bezuglich des fraglichen Satzes 
im Art. 12., beståtigt die Yerfassungs - Urkunde selbst in ihren 
Art. 3 und 4. Der Wortlaut dieser Artikel verweist namlich in der- 
selben Sphåre, was die staatsburgerlichen Rechte betrifft, ausdruck- 
lich auf die konkurrirende Giiltigkeit der G e s e t z e  n e b e n  der Ver- 
fassungs-Urkunde; denn der Art. 3. sagt:

„Die Verfassung und das Ge s e t z  bestimmen, unter welchen 
Bedingungen die s t a a t s b u r g e r l i c h e n  Recht e  e r wo r b e n ,  
ausgeubt  und ver l oren  w é r d e n ”,

*) Art. 12. Die Freiheit des religiosen Bekenntnisses, der Ver- 
einigung zu Religions-Gesellschaften (Art. 31 und 32.) und der ge- 
meinsamen hauslichen und offentlichen Religions -Uebung wird ge- 
wahrleistet. Der Genuss der biirgerlichen und staatsburgerlichen 
Rechte ist unabliångig von dem religiosen Bekenntnisse. Den biir- 
gerlichen und staatsburgerlichen Pflichten darf durch die Ausubung 
aer Religionsfreiheit kein Abbruch geschehen.
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und der Art. 4. sagt:
„Die offentlichen Aemter sind, unter Einhaltung der von den  

G e s e t z e n  f e s t g e s t  e l i t en  Bedingungen, fur alle dazu Befåhig- 
ten gleich zugånglich ”.

Blickt man auf diese Bestimmungen hin, und ferner auf den mit 
dem Art. 12. ganz gleich berechtigten und mit ihm in Yerbindung 
stehenden Art. 14. der Verfassungs-Urkunde, worin die christliche 
Religion als die Grundlage bei allen denjenigen Einrichtungen des 
Staates, welche mit der Religionsubung im Zusammenhange stehen, 
anerkannt ist, — so hat die Regierung bisher eine zu weit greifende, 
den christlichen Charakter des Staates v e r l e t z e n d e  Anwendung des 
fraglichen Satzes des Art. 12. nicht Platz greifen lassen, (Ruf links: 
„Hort,  hort!”) namentlich nicht eine solche Auslegung, welche die 
Zulassung von N i c h t c h r i s t e n  oder von Anhångern i rre l i g i oser '  
Sekten zu r i c h t e r 1 i c h e n , o b r i g k e i 11 i c h e n oder solehen Aemtern, 
welche mit der christlichen Endbestimmung des Staates in wesentlicher 
Beziehung stehen, statuiren wurde. (,, Hdrt, hort!” links.)

Die Regierung halt sich hierzu auch fur die Zukunft eben so 
berechtigt als verpflichtet, und insbesondere sieht die Regierung hin- „ 
sichtlich der Juden die in den §§. 2 und 3. des Gesetzes vom 
23. Juli 1847 deshalb getroffenen Spezialbestinnnungen nocli jetzt als 
inassgebend an. Anderweitige Konflikte zwischen dem fraglichen 
Satze des Art. 12. und den zur Aufrechterhaltung berechtigter spe- 
zieller Staatseinrichtungen erlassenen Spezialgesetzen sind bisher in 
der Bedeutung noch nicht hervorgetreten, dass ein praktischer Nach- 

é theil daraus erwachsen wåre. Soliten dergleichen Unvertråglichkeiten 
sich in der Zukunft fuhlbar machen, ohne in dem Wege der bisher 
festgehaltenen Auslegung sich losen zu lassen, so wird die Spezial- 
gesetzgebung ein geeignetes Mittel darbieten, um g l e i c h z e i t i g  fur 
das spezielle Rechtsgebiet, iiber welches das neu zu erlassende Ge- 
setz handeln wiirde, eine Abanderung oder Einschrånkung des frag
lichen Satzes der Verfassungs-Urkunde herbeizufiihren. Es ist in 
dieser Beziehung sehon ein besonderer Vorgang vorhanden in der 
Berathung des anderen ,Hauses rucksichtlich der kreisståndischen Ge- 
setzgebung, woriiber auch in diesem hohen Hause in einer friiheren 

• Sitzung sehon verhandelt worden ist. — Aber auch in Beziehung auf 
die a ll g em eine Frage wird die Regierung es im Auge behalten, 
ob und inwieweit zur Verhutung von Missdeutungen des fraglichen 
Satzes im Art. 12. eine andere unzweideutigere Redaction nothwendig 
werden soilte, und die Regierung behålt sich die weitere Erwågung 
des etwa ihrerseits im verfassungsmåssigen Wege zu machenden Vor- 
schlages vor. A us dies  en Grunden erachtet es die Regierung 
fur geeignet, iiber den Antrag der Kommission zur Tagesordnung 
uberzus;eheii. ”O •



(14) Zu S e i t e  311. Wir ftussen hier bemerken, dass zur Zeit, 
wo diese Abhandlung von uns geschrieben wurde, B u n s e n ’s „ Z e i -  
chen der Z e i t ” uns nicht anders als durch die Besprechungen der 
offentlichen Blåtter und durch die Schrift Stahl s  bekannt geworden 
waren. Auch wollten wir mit unserem Zeugnisse nicht warten, bis 
wir die „Zeichen der Zeit” gelesen, sondern unsere Meinung uber 
den Kern der Sache aussprechen, ohne von der ,,hinreissenden 
Sprache” verfuhrt zu sein, die Stahl  an dem Bunsenschen Buche 
hervorhebt.

(15) Zu S e i t e  351. Das vorliegende Buch war vollendet, als 
die Kunde der traurigen Ereignisse, die im Marz dieses Jahres sich 
in Berlin und Potsdam begeben, nach Danemark kam.

Der Eindruck, den vor allem Anderen der Tod des General- 
Polizei - Direktors von , Hi nckel dey in Preussen wie in Danemark 
hervorgebracht hat, das Urtheil, das sich uber dieses Ereigniss trotz , 
aller nachtråglichen Berichtigungen festzustellen in Begriff ist, steht 
sowohl mit einigen Betrachtungen in dem ersten wie in dem zweiten 
Abschnitte dieses Buches in einem zu nahen Zusammenhange, als 
dass wir nicht versuchen soliten, einer unrichtigen Auffassung des- 
selben moglichst entgegen zu treten. Jenes Dueli und sein Ausgang 
werden, wie die offentlichen Blåtter und die privaten Stimulen selbst 
besonnener Månner bezeugen, in Preussen wie hier als ein tragisches 
Zwischenspiel in einem grossen Princip i enkamp fe aufgefasst. Man 
sieht sich zu einem allgemeinen Urtheile iiber die preussischen Zu- 
stånde veranlasst, welche doch gerade durch jenes Ereigniss kaum 
einen irgendwie bezeichnenden Ausdruck empfangen haben. Von 
jenem, nach unserer Ueberzeugung unrichtigen Standpunkte aus mochte 
man auch gerade die R i c h t i g k e i t  dieser oder jener Bemerkung her- 
vorheben, die in diesem Buche uber die Gefahren einer gewissen 
Richtung gemacht sind. So wenig wir nun unsere Bedenken ge- 
schwåcht wissen wollen, und so sehr andere Beståtigungen derselben 
zu furchten sein mogen, so widerstrebt es doch in gleichem Grade 
unserem Wunsche, nur einen ehrlichen Kampf wider gegnerische 
Meinungen zu fiihren, wie unserem Gerechtigkeitsgefuhle iiberhaupt, 
aus einer durch Unkenntniss der Personen und des • Hergangs der 
Thatsachen erzeugten Begriffsverwirrung und Aufregung irgend wel- 
chen Yortheil zu ziehen. Hoffentlich • haben wir hierin selbst auf die 
Zustinmiung ehrenwerther Organe und Personen zu rechnen, die — 
wir werden spater sehen unter dem Einflusse welcher Umstånde — 
in dem ersten Augenblicke zu einer ganz anderen Betrachtungsweise 
jenes Ereignisses gekommen waren.

Es bedarf in der That fur Niemanden, der die jetzt bereits fest- 
gestellten Thatsachen in Erwågung nehmen will, noch des Ausgan- 
ges der Untersuchung, um die Ueberzeugung zu gewinnen: dass das



Dueil zwischen Herrn von Rochof r  und Herrn von H i n e k e l d e y  
kein Opfer eines Principienkåmpfes, sondern lediglich ein trauriges 
Denkmal von Standes-Yorurtlieilen ist, in denen nacli dem gegebe- 
nen Falle der Getddtete viel mehr als Herr von R o c h o w  befangen 
ersclieint, und denen nachzugeben von ihm viel unverzeihlieher war.

Betrachten wir einen Augenblick die Sache etwas nåher. Viel- 
leicht tritt hierbei jeder unserer Leser dem alten Satze bei, dass es 
im Allgemeinen unrichtig ist, von den politischen Meinungen, zu 
denen sich Jemand bekennt, auf seine Handlungen und Gefiihle in 
einzelnen Fallen zu' schliessen. Wir kennen wenigstens Oonstitu- 
tionelle und Demokraten vom reinsten Wasser, die melir als einmal 
die thatsåchlichsten Beweise geliefert haben, dass sie nicht einmal zu 
einer freisinnigen und humanen, geschweige denn zu einer, ihre Per
son uin des Gan’zen willen vollig verleugnenden Handlungsweise, 

. sondern vielmehr zu Handlungen ganz entgegengesetzter Art ebenso 
fåhig wie geneigt waren. Wir kennen dagegen auch „Junker” in der 
jetzt gebråuchlichen Bedeutung des Wortes, die man auf ihren Be- 
sitzungen wie in anderen Beriihrungen als durch und durch menschen- 
freundliche Herren, als alte, die Wahrheit und Unabhångigkeit lie- 
bende Kavaliere, als Vater und Freunde ihrer Gutseingesessenen 
verehren lernen kann. Selbst wenn es daher eine allgemeine Forde- 
rung des ,, Junkerthums ” wåre, die Wirkung bestehender Gesetze 
von sich auszuschliessen', und selbst wenn Herr von R o c h o w  als 
ein Vertreter jener politischen Partei angesehen werden kann, so 
wåre darnit noch in keiner Weise der Schluss gerechtfertigt, dass 
Herr von R o c h o w  jene Forderung zu einer praktischen Geltung 
håtte bringen wollen, als er sich mit einem General-Polizei-Direktor 
schlug. Aber in‘ dem vorliegenden Falle steht sogar das gerade Ge- 
gentheil bereits fest .  Die Geschichte der Auflosung des Jockey- 
Klubs hat mit dem Duelle selbst lediglich *einen ganz losen und 
åusserlichen ’Zusammenhang. Herr von H i n e k e l d e y  — der als 
Vertreter der ,,Gleichheit vor dem Gesetze” gelten soli — hat nach 
der in diesem Punkte vollig ubereinstimmenden Erklårung seines eige- 
nen Bruders und des Bruders - seines Gegners: den Polizeibeamten, 
der bei jener Angelegenheit betheiligt war, auf die von Seiten des 
Herrn von R o c h o w  und anderen Herren erhobene Beschwerde 
disciplinarisch bestraf t .  Diese Thatsache macht iiberhaupt nur zwei 
Annahmen mbglich. Entweder der General-Polizei-Direktor hatte
sich (iberzeugt, dass der betreffende Polizeibeamte wirklich zu will- 
kurlich gegen die Mitglieder des Jockey-Klubs verfahren war, oder 
er hat ihn gegen diese Ueberzeugung bestraft, uin den Beschwerde- 
fiihrern mit Riicksicht auf ihren Stand eine Art Genugthuung zu ge- 
ben. Welcher der beiden Fålle vorgelegen hat, ist fur die Beurthei- 
lung des folgenden Herganges gleichgiiltig, aber wer mit uns zu



Ehren des . Verstorbenen den ersten Fall annimmt, der muss gerade 
auch einråiuhen, dass Ilerr von Rocl iow in jener Angelegenlieit 
selbst nur getlian hat, was jeder preussische Staatsburger, gleiclivieh 
zu welcher Partei er gehdrt, thun wiirde: er hat sicli iiber einen 
wirklich stattgefundenen polizeilichen Uebergriff beschwert. Noch 
inehr. Als Ilerr von Hi n c k e l d e y  Mittheilungen in Abrede stellt, 
die er nach der Behauptung seines Gegners ihm in Gegenwart eines 
Zengen gemaclit hat — als hierdurch es zwischen den beiden Herren 
zu ernsthaften Differenzen konnnt,’ ist es gerade Herr von R o c h o w,  
der vergeblich eine aintliclie Untersuchung verlangt, der vergeblich 
die Sache vor einein Gerichte verhandelt wissen will, und ist es der 
General-Polizci-Direktor von  Hi n c k e l d e y ,  der an das „Gottes- 
urtheil” eines Duelis appellirt. Wie man solehen Thatsachen gegen- 
ilber mit einigem gesunden und wahrheitsliebenden Urtheile versehen, 
fortfahren konnte, die Sache  selbst als die Aeusserung eines Prin- 
cipienkampfes darzustellen, wåre ganz unbegreiflich. Aber vielleicht 
waren die P e r s o n e n  der Gegner an und fur sicli so hervorragende 
Trager verschiedener entgegengesetzter Principien,' dass man jeder 
feindlichen Beriihrung dieser P e r s o n e n  eine principielle Bedeutiuig 
geben kann? Auch konnte diese Bedeutung nicht durch den Hinweis 
beseitigt werden, dass die Duellanten Beide von Adel waren., Wir 
haben in diesem Buche ganz nachdrucklich es hervorgehoben, dass 
der preussische Adel mit der Junkerpartei nicht identificirt werden 
karm und darf. Irren wir nicht, so fand im vergangenen Jahre ein 
Duell in‘Berlin, dem viel eher als dem Hi nckel deyschen eine prin
cipielle Bedeutung beigemessen werden konnte, ebenfalls zwischen 
zwei Herren von Adel Statt. Aber das vorliegende muss schon alle 
principielle Bedeutung verlieren, sobald nur von einein der Gegner 
nachgewiesen werden kann, dass er nicht im Gegensatze zum Anderen 
wirklich der Tråger, geschweige der hervorragende Tråger eines 
grossen politischen Princips war. Bei aller Verehrung f(ir die aus- 
gezeichneten Eigenschaften Herrn von  H i n c k e l d e y ’s wird Nie- 
mand, der ihn wirklich gekannt hat, eine solche Bedeutung mit 
gutem Gewissen ihm beizulegen vermogen. Herr von H i n c k e l 
dey ist durch seinen Tod und den durch ihn hervorgebrachten Ein- 
druck eine historische Person geworden. Seine offentliche Thåtigkeit 
und sein offentlicher Charakter gehoren daher auch dem offentlichen 
Urtheile. Will sicli dieses Urtheil von einer nicht kleinen Zahl von 
Thåtigkeiten beherrschen lassen, die, sei es aus personlicher Freund- 
schaft fur den Verstorbenen, sei es aus anderen personlichen oder 
auch politischen Motiven, ein Interesse zu einer iibertriebenen Ver- 
herrlichung dieser Person haben, so muss man sicli das gefallen las- 
sen. Hat man aber den Dingen und Personen nahe genug gestanden, 
um sich eine, sicherlich nicht unfehlbare, aber iminerhin wohl berech-
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tigte Meinung zu bilden, so hat man auch die Pflicht gegen die Oef- 
fentlichkeit und gegen sich selbst, diese Meinung auszusprechen und 
nicht einer anderen das Feid allein zu iiberlassen, zumal wenn das 
letztere nur auf Kosten der Gerechtigkeit gegen andere offentliche 
Personen und gegen das Yaterland selbst geschehen konnte. Wir 
konnen dieser Meinungs - Aeusserung nichts Besseres vorausschicken, 
als die Mittheilung eines sicherlich wønig bekannten, aber sehr ehren- 
Yollen Zuges des Yerstorbenen aus dem vergangenen Sommer.

Herr von H i n c k e l d e y  war fur fremdes Gliick und Wehe nie- 
mal-s ohne einige Theilnahme. Ja, diese Theilnalnne war so aufrichtig 
und thatkråftig, dass Niemand als er bereitwilliger sein konnte, ein 
Unrecht wieder gut. zu machen zu versuchen, sobald ef eben nur — 
was bei seinem Natureli immer einige Scliwierigkeiten hatte — die 
Ueberzeugung gewinnen konnte, dass von ihm dem Betheiligten Un- 
recht geschehen und dadurch Schaden erwachsen war. Denunciationen 
aus otfenbar sehr iibel berichteter oder sehr unlauterer Quelle hatten 
Herrn von Hi n c k e l d e y  iiber eine gewisse Personlichkeit den Glau- 
ben beigebracht, dass sie ein „durch demokratische Wiihlereien sehr 
gefåhrliches Subjekt sei.” Dieser Glauben hatte Herrn von H i n 
c k e l d e y  dazu veranlasst, vor mehren Jahren auch iiber Preussen 
hinaus den iu d i e s e r  Beziehung fålschlich Beschuldigten zu verfol- 
gen und ihm hierdurch mannichfache Scliwierigkeiten zu bereiten. 
Aber schon wenige Monate nacli jenen Schritten gelang es den Freun- 
den des Yerfolgten, Herrn von H i n c k e l d e y  den Ungrund jener 
Beschuldigungen zu beweisen. Er nalim sofort die aus Berlin ver- 
hångte Ausweisung zuruck. Er that noch mehr. Jetzt, nachdem 
uber zwei Jahre spater im Auslande die fruheren Beschuldigungen 
gegen den Betreffenden wieder hervorgebracht wurden, war es nach 
glaubwiirdigen Mittheilungen gerade Herr von H i n c k e l d e y ,  der 
die Hånd dazu bot, eine Erklårung zu veranlassen, die ganz geeig- 
net gewesen wåre, die erhobenen Scliwierigkeiten zu beseitigen und 
einem Manne, der, was er wirklich gefehlt, auch schwer genug ge- 
biisst hatte, endlich wieder Rulie und Thåtigkeit finden zu lassen, 
wenn es nur anderen Personen gefallen hatte, von jener Erklårung 
den rechten Gebrauch zu machen. Das Yerfahren, das Herr von  
H i n c k e l d e y  hiebei beobachtet, erscheint uin so loblicher, je mehr 
man aus der Erfahrung weiss, wie selten måchtige Personlichkeiten 
geneigt sind, einem geringen Manne gegeniiber auch in mildester 
Form einen Irrthum zu *bekennen und wieder gut zu machen, und 
es hat bei Herrn von Hi n c k e l d e y  einen um so grosseren Wertli, 
da er in anderen Fallen weder durch Ansieliten hoher stehender Per
sonen, noch durch Beschliisse der Kammer zu bewegen war, seine 
Ansichten iiber eine Person zu åndern oder eine Maassregel zuriick- 
zunehmen. *
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Hatte man sich daher allseitig begruigt, mit der Betrubniss iiber 
den plotzlichen Tod eines braven Mannes, eines zårtlichen Gatten 
und Familienvaters, seine Dankbarkeit fiir einen dem Ivonige treu 
ergebenen, mit einem grossen organisatorischeh Talente ausgeriisteten 
und rastlos thåtigen Beamten auszusprechen, so wiirden wir hierin 
nur einen wohlthuenden Akt der Gerechtigkeit erbliekt und uns des- 
selben aufrichtig gefreut haben. Man hat sich aber dainit eben nicht 
begniigt. Man spricht von einem schmerzlichen Verlust, den das 
V a t e r  land*) erlitten. Man macht ein an und fur sich ja sehr lob- 
liches Unternehmen — Stiftungen fiir die Familie von Hi ncke l -  
deys ,  wåhrend Niemand daran gedacht hat, fiir die Familien gerade 
ebenso verdienter Beamten aucli nur eine Hånd zu riihren. Man 
macht ein Aufhebens von H i n c k e l d e y ’s Tode, als ob ein zehnmal 
Grosserer gestorben wåre als z. B. Graf Brande  nbur g oder Herr 
von La d e n b e r g  es waren, und doch ist es eine nicht zu bestrei- 
tende Thatsache, das jeder der beiden letztgenannten Manner, mit 
Herrn von H i n c k e l d e y  verglichen, eine ungleich gliicklichere Be- 
deutung fiir Preussen und seine Entwickelung und einen zehnmal bes- 
seren Anspruch auf den Dank und die Bewunderung der Patrioten hatte. 
Man sucht endlich Herrn von Hi n c k e l d e y  zu einem Vertreter einer 
politischcn, dem Junkerthume entgegengesetzten Richtung darzustel- 
len. Dass dieser letztere Versuch ein sehr gewagter ist, muss sich 
aber Jeder selbst sagen, der ihn etwas nåher in’s Auge fa$st. Was

*) Man liebt es zmveilen die Stadt Berlin mit dem preussischen 
Vaterlande zu identificiren. Wenn man darin Recht thåte, so konnte% 
man mit etwas grosserem Rechte auch diese Behauptung aufstellen. 
Audi sind wir weit entfernt, die Vorziiglichkeit der Einrichtungen 
zu bestreiten, welche die Stadt Berlin dem organisatorischen Talente 
und einer nicht genug zu bewimderndeii Thåtigkeit des Verstorbenen 
verdankt. Aber wahres und bleibendes Verdienst erwirbt man sich 
doch nur um eine Biirgerschaft, wenn man den Gemeinsinn, die Liebe 
zum Rechte, den Sinn fiir Sparsamkeit olme Engherzigkeit, die Ge- 
niigsamkeit und die Burgertugend in ihr fordert, und das kann wieder 
nur geschehen, wenn man eine ganz unbedingte Achtung vor den 
Rechten und Befugnissen ihrer Vertreter hat und jeden Druck von 
Oben und jedes andere nicht streng der Sacl ie  entsprechende Mittel 
vermeidet, um die stadtischen Behorden und Vertreter zu Ausgaben 
und Einrichtungen zu nothigen, die sie zu der Zeit und in der Form 
in ihrem Gewissen nicht gerechtfertigt finden konnten. Wie es in 
die s er Beziehung mit den Verdiensten des Herrn von H i n c k e l 
dey um die Stadt Berlin steht, dariiber wollen wir nicht urtheilen — 
die friiheren (vielleicht ganz unbegrundeten?) Klagen der stadtischen 
Vertreter iiber* ihn geben aber einigen Anhalt zu diesem Urtheile. 
Bios auf die Einrichtungen und das Aeussere und nicht auf die „Art 
und W eise” und den Geist zu sehen, das heisst die Dinge doch 
ganz und gar materialistisch und von einem durch und durch unchrist- 
lichen Standpunkte betrachten.



die sogenannten Junker wollen, haben sie durcli ihre Antråge, Schrif- 
ten und Reden zur Gernige dargethan. Worin die royalistischen Geg- 
ner ilirer Riclitung sie bekåmpfen und was sie erstreben, dariiber 
liaben sicli melirc Stellen dieses Buclies in einer nicht misszuverste- 
lienden Weise geåussert. Welclie Abweicliung nun auch unter 
diesen Gegnern insonderlieit in Bezug auf die Formen-Frage Statt 
fmden mag, ob die Einen elirliclie Absolutisten, die Anderen elirliclie 
Anhanger einer constitutionellen Yerfassung sind, Alle sind dariiber 
einig: dass der Konig und das Ges et z in Preussen fiir al le Staats- 
angehbrigen die hochste Autoritåt sein und bleiben sollen — dass die 
Bestimmungen der Verfassungs-Urkunde und einzelner Gesetze niclit 
durcli mehr oder weniger ktilme und gluckliclie Auslegungen im In
teresse einer Partei benutzt werden diirfen — dass die religidse Frei- 
lieit eine wesentliclie Forderiuig der Biirgerlichen ist — dass die 
personlichen Reclite der Staatsbiirger wie die Reclite der Kommunen 
einen starken Schutz gegen die Uebergrifle der Polizeigewalt belialten 
oder bekommen sollen. Nun fragen wir alle W elt, mit welcliem Reclite 
Herr von H i n c k e l d e y  als Trager und Vorkåmpfer solcher Princi- 
pien bezeiclmet werden kann?!! Daraus, dass das Gefiihl des Wi- 
derwillens gegen polizeiliclie Allgewalt uberhaupt oder gegen die Art 
und W eise, wie der Verstorbene in seiner Stellung und seinem Ein- 
flusse sicli behaupten s o Il te,  ihm unter den Anhangern der Junker- 
partei viele persdnliclie Gegner scliuf — daraus, dass Herr von  
Hi n c k e l d e y  seinen Unwillen fiber den Widerstand, den er auf jener 
Seite fand, sehr haufig in der ihm eigenthuinlichen kråftigen Weise 
Luft machte — daraus, dass die Gutmuthigkeit dieses Mannes und 
sein natiirliches Gerechtigkeitsgefuhl ihn auch bei anderen Parteien 
das Gute anerkennen liess, und dass seine Klugheit, die politisch 
und moralisch verschiedenartigsten Personen und ihre Interessen fiir 
seine Zwecke zu benutzen verstand — aus dem Allen ihn zu einem 
Tråger eines grossen politischen Principes zu machen, das komite 
doch nur das Werk einer viel grdsseren Begriffsverwirrung sein.

, Aber es giebt allerdings eine Macht in Preussen, die in ihren 
traditionellen und reinsten Elementen dem Junkerthuine b i sher  ener- 
gisch gegeniiber gestanden hat :— es ist die alte preussische Bureau- 
kratie. Diese alte preussische Bureaukratie — (die von den Gestal
tungen der neuesten Zeit wenig gewonnen hat) — verbindet mit der 
ruckhaltlosesten Treue und Hingebung fiir die Person des Konigs, 
eine aufrichtige und unbegrenzte Achtiuig vor dem Gesetze, vor dem 
Instanzengange, vor der Subordination, vor den traditionellen Ueber- 
lieferungen des Beamtenstandes. Zuweilen pedantisch, zuweilen den 
griinen Tisch iiber das Leben stellend, zuweilen dem Glauben hul- 
digend, dass das Amt auch den Verstand gebe, und dass man ohne 
den grossen Examen kein Staatsmann ;werden kann, — setzt diese
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Bureaukratie doch immer den hbchsten Wertli in die trene Pflicliter- 
fiillung, weiss von keinem Recl i te  und keiuer Jagd auf Befdrderung 
und Auszeichnung, hat gegen alle Cliarlataneric und marktschreierische 
Demonstrationen ilirer Schopfungen eine gruhdliche Abneigung, giebt 
nur sehr wenig auf die dlfentliclie Meinung, aber nocli weniger auf 
den Unterschied der Stande, des Geldes und Anseliens, wo es die 
Erfiillung ilirer Pfliclit gilt. Diese Bureaukratie liat trotz ihrer Man
gel einen wesentlichen Antheil an der Grdsse und Bedeutung unseres 
Vaterlandes. Man kann gern zugestelien, dass Herr von Hi n c k e l -  
dey vielleiclit gar niclit oder doch sicher nur in sehr geringem Grade 
an den Einseitigkeiten und Mangeln eines Bureaukraten vom alten 
Schlage litt, aber Niemand, der mit den einschlagenden Verbalt- 
nissen nåher vertraut war, kann den Verstorbenen fur einen grossen 
und hervorragendcn Repråsentanten der guten Sitten der alten preussL 
schen Bureaukratie ausgcben wollen.

Was seine Treue und Hingebung fiir die Person Sr. Majeståt 
anlangt, so war der'Verstorbene ke ine  Aus nahme ,  sondern die 
R e g e l  der preussischen Bureaukratie. Erwågt man aber wie gross 
das Vcrtrauen und die Gnadc Sr. Majestat fiir ihn waren, so wåre 
es wirklich vielmehr zu bewundern, wenn er jene Hingebung und 
Treue nicht in dem Grade besessen hatte, in dem er sie besas^ 
Es giebt vielleiclit kein europaisches Land, in welchem nicht allein 
die Beamten, sondern auch åusserlich und innerlich unabhångige 
Privatmånner ein so grosscs Gewicht auf die Gnade .und das Wolil- 
gefallen des Kdniglichen Herrn legen, als dies in Preussen der Fali 
ist. Wåre eine solclie Pietåt wirklich ein Fehier, so wollen wir auch 
uns dessen gern beziichtigen lassen. Aber die besten Patrioten und 
eifrig^tcn Royalisten stimmen auch darin iiberein, dass man mit dem 
Principef: „Um jeden Preis die Gnade des Konigs und die Erhal- 
tung und Erhdhung der persdnlichen Stellung bei dem Konig,” wolil 
zu Macht und Ehre kommen, aber damit allein doch niemals ein 
grosser Staat&jhann werden kann, selbst dann nicht, wenn man es mit 
einem edlen, reichbegabten, das Gute, das Schone und sein Volk 
liebenden Monarchen zu thun hat und daher, um Ihm zu gefallen, 
manches Vortreffliche fordern und ausfiihren, und sogar eine gewisse 
Popularitat sich auf jede Weise zu verschaften und zu erhalten, 
ernstlich bemuht sein muss. Weder die Gunst eines Fursten noch 
die amtlichen Stellungen sind aber in irgend einem Lande die wahren 
Biirgschaften der allgemeinen Achtung und Sympathie fur einen offent- 
liclien Charakter. R a d o w i t z  — wie wenig man mit seiner Politik 
unter den obwaltenden Verhåltnissen einverstanden gewesen sein 
mag — hat mit dem Augenblicke, wo er von dem auswårtigen Mi- 

* nisterium zuriicktrat, sicherlich eine nicht kleine Zahl von Anhångern 
verloren, aber seine staatsmånnische Bedeutung, das Urtheil der
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offentlichen Meinung uber ihn, wo es ihm gunstig war, ist von die
sem Wechsel unberuhrt geblieben. La d e n b e r g  hat mit seinem 
Riicktritte von dem Cultusministerium wohl erlebt, dass einige, in 
Versicherung ihrer Treue und ilirer Anhånglichkeit sowohl fur die 
von ihm vertretenen Principien als fur seine Person vielleicht beson- 
ders starken „Freunde” zu Gunsten einer entgegengesetzten aber zur 
Macht gekommenen Richtung „abfielen,” aber La de nbe r g  s Werth 
fur Konig und Vaterland ist in den Augen seiner Freunde und An- 
hånger durch jenen Wechsel nicht im Mindesten geschmålert worden, 
ja er hat noch im Grabe die Freude, dass Månner von grosser 
wissenschaftlicher Bedeutung — nicht um sich Oben Liebeskind zu 
machen, sondern auf die Gefahr hin, sich selbst und ihrer Stellung 
zu schaden, — ihm oflentlich ihre volle Anerkennung bezeugen.. 
Wenn Herr von Ma n t e u f f e l ,  der doch ein ganz anderer Reprå- 
sentant von Treue und Hingebung fur die Person unseres Konig- 
lichen Herrn ist, als es Herr von Hi n c k e l d e y  war, morgen in das 
Privatleben zuriicktråte, es wiirden zwar nicht wenig „gehorsamst-e 
Diener” und eifrige Anhånger von ihm ab fallen und uber seine be- 
harrlichen Anhånger herfallen, aber in dem Herzen und der Ge- 
schichte der preussischen. Nation wiirde er Nichts verlieren — viel-
l îchL .dass eine genauere Kenntniss seiner Wirksamkeit als sie heute 
indglich ist, ihm noch viel Mehr gewinnen liesse.

Vergleicht man nun das Verhåltniss, in welchem diese beispiels- 
weise genannten offentlichen Charaktere zur offentlichen Meinung 
standen und stehen, und denkt man sich nun, dass Herr von H i n 
cke l de y  auch einmal den Umstånden hatte weichen miissen, so kann 
man leicht in die Versuchung gerathen, seinen tragischen Tod, so traurig 
er ist, fur das glucklichsteEreigniss fur seinen Rulim zu halten. Denn ein 
Zusainmenfluss der verschiedensten Umstånde hat diesen Tod gerade 
einen Eindruck hervorbringen lassen, der als ein nicht geringer Ge- 
winn fur die Beurtheilung seines ganzen Wirkens betrachtet werden 
muss. Im Hintergrunde die Antråge und Reden der åussersten 
Rechten in der letzten Landtags-Session — im Yordergrunde die 
kurzen Reden in dem Herrenhause am Tage nach dem traurigen Vor- 
falle, die in den allerconservativsten Kreisen des Auslandes Meinungen 
erzeugt haben, die man durch die allerbegriindetsten Erklårungen 
nicht beseitigen wird — im Mittelgrunde die eifrige Thåtigkeit von 
Personen, die wesentlich dabei interessirt sind, das Andenken des 
Herrn von Hinckeldey.  auf ein moglichst hohes Piedestal zu setzen 
und als Chorus zur Tragodie: die wiederum glånzend bewåhrte Ur- 
theilsfåhigkeit und Urtheilsschnelligkeit des ,,Volkes von B e r l i n , ” von 
dem wiirdige Strassenrepråsentanten bei dem Anblicke Herrn v. R o -  
chows  nach dem Berichte der Zeitungen gerufen haben sollen: * 
„Hångt ihn, hångt ihn” — Alles das ist ja geeignet, den Erfolg zu

\



erklåren, mit dem man die offentiiche Meinung dafur gewonnen zu haben 
scheint, dass sie Herrn von H i n c k e l d e y  als einen Martyrer der ge- 
setzlichen Freiheit und Herrn v. Ro c ho w als den Vertreter siegreicher 
Feinde derselben betrachtet. Bei eingetretener Nuchternheit werden 
aber hoffentlich auch die intelligenten Berliner merken, dass sie wenig 
gewinnen konnen, wenn sie aus Furcht vor der Charybdis des Junker« 
thums sich in die Scylla einer BegrifFsverwirrung fliichten, die ihnen 
bald genug die traurigsten Friichte tragen mochte. Das offentiiche 
Urtheil wird sehr haufig nicht allein durch die Macht der Stellungen 
oder Sympathieen, sondern auch durch eine an und fiir sich vielleicht 
sehr gerechtfertigte, instinctmåssige Abneigung bestochen. Die« 
jenigen, die in diesem Falle von der Bestechung den meisten Vor« 
theil haben werden, mochten unter Anderem auch daran zu erkennen 
sein, dass sie iiber ein unbefangenes, den Thatsachen entsprechendes 
Urtheil mit besonderer Erbitterung herfallen werden. Dem sei, wTie 
ihm wolle, die Wahrheit bleibt deshalb doch Wahrheit und wird 
endlich den Sieg haben.

Jedenfalls muss der erste allgemeine Eindruck jenes Ereignisses 
alle Wohlmeinenden wuiischen lassen, dass er den Yertretern der 
junkerlichen Richtung eine ernste Warnung sei. Es mochte sonst, 
wåre es auch erst nach langer Zeit, doch einmal das kurzlich ge« 
sprochene Wort eines Abgeordneten in Erfiillung gehcn, dass kein 
guter Wille im Stande sein wird, eine Partei vor den allerschlimm- 
sten Erlebnissen zu schutzen, die im Besitze eines Theiles der Macht 
so wenig Selbstbeherrschung und Gerechtigkeit gegen die Forderungen 
des allgemeinen Staatswohles und gegen die Rechte ilirer anderen 
Mitburger zeigt.

Was das Dueli im Allgemeinen betrifft, so mag man von diesem 
und jenem personlichen Standpunkte nicht bestreiten, dass es sehr 
einzelne Falle geben kann, in denen es eine traurige Nothwendigkeit 
wird. Dass aber die „Anschauung des preussischen Volkes” oder 
die Pflicht der Erhaltung eines ehrliebenden Sinnes in der Armee 
eine Protection des Duelles durch die Strafgesetzgebung nothwendig 
macht, das bestreiten wir ebenso, wie wir diese Protektion mit der 
„festzuhaltenden c h r i s t l i c h e n  Endbestinnnung des Staates” niemals 
in Einklang zu bringen vermocht haben. .Im Namen dieser christ- 
lichen „Endbestimmung” einer Anzahl von anders glåubigen Mit- 
biirgern politische und religiose Rechte versagen und zu Gunsten 
einer vielleicht vornehmeren, aber weit kleineren Anzahl die Protec
tion des Duelles bestehen zu lassen, das kann doch mit einer ernsten 
und wiirdigen Auffassung des Christenthums niemals zu vereinigen sein!

Endlich mochte kaum bestritten werden, dass die anderen gleich- 
zeitigen Ereignisse auf allgemeine Theilnahme und ernstes Nach- 
denken einen mindestens ebenso gerechten Anspruch haben als jenes



Duell. Gebe Gott, dass sie niclit wirklich die Anzeichen betriibender 
Zustånde, dass sie niclit die .Vorboten schliimnerer Erscheinungen 
sind. Es giebt sicherlich nichts Unmånnlicheres als durcli pessi- 
mistische Anschauungen seine Hoffnung und seine Thatkraft zu Boden 
driicken zu lassen, aber es wåre wenig staatsmånnisch, den Zeichen 
der Zeit keinen Einfluss aufDenken und Wollen einzuråumen. Nieht 
allein denen, welche die Macht und ihre Verantwortlichkeit haben, 
sondern aucli dem grossen Publikum mogen zuweilen die Sirenen- 
stimmen der Bewunderung und der Beschonigung lieblicher klingen 
als eine ernste, raulie Stimme der Wahrheit und Warnung. Wer 
aber seinen Konig und sein Vaterland wahrhaft liebt, der darf Nichts 
nach vorubergehender und zeitlicher Gunst, er muss Alles nach der 
Wahrheit und Gerechtigkeit fragen — denn die Luge und das Un- 
recht sind der Leute und der Staaten Verderben.

Gesckrieben am 22. Mårz 1856.
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