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Abkürzungen 
* geboren 
(*) getauft 
oo vermählt 
)(  geschieden 
† gestorben 
X gefallen 
(†) oder □ begraben 
o Wohnort oder Heimat 
 (wenn sonstige Angaben fehlen) 
Anm.  =  Anmerkung 
Bem.  =  Bemerkung 
Bm.  =  Bürgermeister 
Bibl.  =  Bibliothek 
Bd.,  Bde.  =  Band, Bände 
Chro.  =  Chronik 
FFg.  =  Familienforschung 
FG.  =  Familiengeschichte 
Fg. Bl.  =  Familiengeschichtliche Blätter  
Frkf.  (Od.)  =  Frankfurt a. d. Oder 
Gen.,  gen.  =  Genealogie, genealogisch 
hist.   =  historisch 
Jh.  =  Jahrhundert 
KB.   =  Kirchenbuch 
Ldw.   =  Landwirt 
Mgdb.  =  Magdeburg 
Rm.  =  Ratmann, Ratsherr 
S.  =  Seite 
Sch.  =  Schöffe 
Schu.  =  Schultheiß 
Univ.  =  Universität 
s.  =  siehe 
Sp.  =  Spalte 

vgl.  =  vergleiche 
Verz.  =  Verzeichnis 
Zt.  =  Zeitschrift 
Ztg.  =  Zeitung 
 
 
A.  =  August 
Ad.  =  Adolf 
Albr.  =  Albrecht 
B.  =  Bernhard 
Chr.   =  Christian 
Chrf.  =  Christof 
E.  =  Ernst 
Em.  =  Emil 
Ers.  =  Erasmus 
F.  =  Friedrich 
Fr.   =  Franz 
G.  =  Georg 
Gf.  =  Gottfried 
Gl.  =  Gottlieb 
H.  =   Heinrich 
J.  =  Johann 
K.  =  Karl 
L.  =  Ludwig 
M. =  Martin 
Matth.  =  Matthäus 
Matthi.  =  Matthias 
O.  =  Otto 
P.  =  Paul 
W.  =  Wilhelm 
Wr.  =  Werner 
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„Wohl dem, der seiner Väter gern gedenkt, 
Der froh von ihren Taten, ihrer Größe 
Den Hörer unterhält und still sich freuend 
Ans Ende dieser schönen Reihe sich 
Geschlossen sieht.“ 

Goethe (Iphigenie auf Tauris,  1. Aufzug, 3. Abschnitt). 

Neue Mitglieder: 
Mit- 

glied- 
Nr . 

Linie der  
Stammtafel 

Ziering 

 
N a me ,  Wo hnor t  us w.  

84 I B Weber, Paul, Diplom-Handelslehrer, Dortmund-Schönau, Am 
Kucksberg 31. 

85 I E Bünge r, Richard, Amtsgerichtsrat, Muskau o.-L., Schmelz-
straße 96. 

86 I B Oels , He rbe rt, Dr., Fabrikdirektor, Raguhn/Anhalt, Wittenber-
ger Straße 2g. 

87 I A 2 von Alemann, Hans, Regierungsrat i. R., Wenigerode  
(Hasserode), Frankenfeldstraße 9. 

88 I C Daube nspeck, Gerd, Dr., Aachen, Kasinostraße 46. 
89 I E Frau Kaufmann Theodor Pflöge r, geb. Foerster, Magedeburg, 

Königstraße 33. 
90 I B Frau Dipl.-Ing. G. Knabner, Berlin-Neutempelhof, Berliner 

Straße 33b. 
91 I B Röhricht, Ruth, Tochter des Missionsdirektors und Pfarrers 

Wilhelm Röhricht, Darmstadt, Bismarckstraße 55. 
92 I C Frau Mittelschullehrer Adolf Peine, geb. Grünheide, Magde-

burg, Gutenbergstr. 11 I. 
93 I E Frau Ernst von Harnack, geb. Wiggert, Berlin-Zehlendorf, 

Am Fischtal 8. 
94 I E Meinshausen, Hans, Dr., Stadtschulrat, Berlin C 2, Stadthaus, 

Zimmer 166. 
95 II Frau Lise lotte Weise, Rostock, Hermannstr. 17a III bei Reich. 
96 I E Bünge r, Fritz, Landgerichtsrat, Liegnitz, Sophienstraße 23 II. 
97 I C Frau Dr. Bre idenste in, Hedda geb. Spielhagen, Frankfurt a. 

M., Holbeinstraße 76 II. 
98 I B Henning, Lise l, Nordhausen a. Harz, Thüringer Straße 17; z. Z. 

Berlin, vgl. Nr. 17. 
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Mit- 

glied- 
Nr . 

Linie der  
Stammtafel 

Ziering 

 
N a me ,  Wo hnor t  us w.  

99 I E Frau Dr. Peter Rassow, Dozent der Geschichte an der Univer-
sität Breslau, Hildegard geb. Wiggert, Breslau 16, Briskestr. 
4. 

100 ?  
101 I C Lundt, Karl He rmann, Kaufmann, Hamburg, Alsterdamm 

12/13. 
102 I E Grunow, Eduard, Präsident, Bremen, Schwachhauser Heer-

straße 59. 
103 I E Bünge r, Adolf, Pfarrer, Oberleutnant a. D., Magdeburgerfort, 

Burg-Land. 
104 I E Jahns, H., Dr. phil., Regierungsassessor und Dipl.-Ingenieur, 

Recklinghausen, Hemerstraße 57. 
105 II Frau Oberstleutnant Sie gfried, Lucie Karla geb. Kraschutzki, 

Hannover, Blumenhagenstraße 10. 
106 I B Wie grefe , Karl, Dipl.-Ing., Regierungsbaurat, München 2 NW, 

Linprunstraße 78 II. 
107 I B Frau Major a. D. Re ck, Rastatt (Baden), Schloß. 
108 I B Schlichting, Karl, am Rückwanderer-Amt der Auslands-

Organisation der NSDAP, Berlin, Potsdamer Straße 9. 
109 I E Jahns, F. W., Administrator bei der Gräflich von Kleist-

Retzowschen Verwaltung Groß-Tychow (Krs. Belgard, 
Pommern). 

110 II Nadolni, Rudolf, Lehrer, Hamburg 39, Sierichstraße 172 III. 
111 II Nadolni, Frie drich, Seminarprorektor i. R., Wohnung wie 110. 
112 I B Frau Dr. Ewald May, Augenarzt, Edith geb. Fritsche, Witten-

berge, Adolf-Hitler-Staße 37 I. 
113 I E Grunow, Paul, Geheimer Oberregierungsrat, Berlin-Steglitz, 

Breitestraße 31. 
114 I C Peine , He lmut, Kiel, Stadttheater. 
115 II Frau We ise , Gertrud geb. Paulus, Wohnung wie 27. 
116 I C Arndt, Ernst Moritz, Ziegeleibesitzer, Klausdorf, Krs. Teltow. 
117 II Finckh, Karl, Dr., Direktor der Osramwerke, Wohnung wie 48. 
118 I E Wie sike, Charlotte, Berlin-Wilmersdorf, Ahrweiler Straße 19a. 
119 I E Löche lt, Friedrich, Bäckerei- und Konditorei-Besitzer, Bo-

chum, Herner Straße 92. 
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Mit- 

glied- 
Nr . 

Linie der  
Stammtafel 

Ziering 

 
N a me ,  Wo hnor t  us w.  

120 I B Hanemann, Eduard, Besitzer des Erbhofs Nr. 162, Urbach 
(Harz). 

121 I B Bühling, Edmund, Landwirt, Urbach (Harz), HNr. 156. 
122 Denhard Girshause n, Ad., Ingenieur, Burbach, Krs. Siegen. 
123 II Ahrendts, Heinrich, Amtsgerichtsrat, Breslau 18, Gabitzstr. 

163 II. 
124 I B Le hmann, Karl, Prokurist, Ringelheim (Harz). 
125 I E Gabriel, Rudolf, Vorstandsmitglied des Deutschen Kalisyndi-

kats GmbH., Berlin-Lichterfelde-West, Finckensteinallee 25. 
126 I C Frau Kaufmann Rupre cht, Margarete geb. Meyer, Magdeburg, 

Editharing 3. 
127 I E Fügne r, Otto, Verwaltungsbeamter, Leipzig N 24, Lazarusstra-

ße 1c. 
128 I C Schulz, Alfre d, Dr., Generaloberarzt a. D., Soest, Rosenstraße 

9. 
129 I B Frau Hauptzollamts-Vorsteher, Zollrat Frie drich Voigt, Doro-

thea geb. Herbote, Annaberg (Erzgebirge), Klosterstraße 7. 
130 Ant on- 

Fr iedrich-
Morit z 

Gae rtner, Fritz, Hauptmann a. D., Erbhofbauer, Erbhof Jatzel, 
Post Weistenthin i. Pommern. 

131 wie vor Gae rtner, Robert,  Professor i. R., Görlitz, Struvestraße 8 I. 
132 wie vor Gae rtner, Marie , Lyzealoberlehrerin i. R., Stendal, Osthee-

renstr. 8 I. 
133 I C Schrade r, Martha, Postbeamtin i. R., Braunschweig, Hagen-

ring 32 III. 
134 I B Herter, Max , Dr., Apotheker, Winsen (Luhe), Lüneburger 

Straße 6.  
135 I C Frau Dr. med. Bartels, Grete geb. Mitscherlich, Berlin-

Lichterfelde-West, Mommsenstraße 7/8 (Wwe. zu lfd. Nr. 3). 
136 I B Weber, Karl, Dr., Bergassessor a. D., Bergwerksdirektor, Hal-

le/S., Jentzschstraße 2. 
137 I B Frau Saspowsky , Berlin-Friedenau, Stierstr. 20. 
138 I E Panzer, Siegfried, Landwirt, Mülheim (Ruhr), Luisental 13. 
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Der Verband bedauert lebhaft, zw ei seiner Mitglieder 

 

 Herrn Professor i. R. Richard Bünger 
 im 84. Lebensjahre, am 12.4.1935 in Liegnitz und 
 

 Herrn Dr. med. Franz Bartels 
 im 60. Lebensjahre, am 1.10.1935 in Berlin 
 

durch den Tod verloren zu haben. 
 

Anschriften=Veränderungen: 
Mitglied Nr.  7: Spielhagen,  Theodor-Fritsch-Allee 11.  
Mitglied Nr. 12: Möller, Amtsgerichtsrat,  Ziesar (Bez. Magdeburg). 
Mitglied Nr. 39: Etzrodt,  Wiesbaden,  Schützenhofapotheke. 
Mitglied Nr. 50: Schroeder,  Bln.-Wilmersdorf,  Aschaffenburger Straße 6a,  I.  l. 
Mitglied Nr. 67: Timmermann,  Sebastian-Bach-Straße 14, II . 
Mitglied Nr. 70: Hanemann, Nordhausen (Harz),  Schillerstraße 5. 

Familiennachrichten: 
Ein neuer Zieringsproß! Herr Ministerialrat Dr. Spielhagen und seine Gattin Eva, geb. 

Thiel, wurden am 4.5.35 durch die Ankunft ihres Töchterchens Gisela erfreut. 
Ferner wurde am 5.6.36 bei unserm Schatzmeister,  Herrn Henning, ein Stammhalter 

freudig begrüßt.  

Sonstige Nachrichten: 
1. Am Jahrestage der Gründung unseres Sippenverbandes hatten sich auf ergangene 

Einladung 62 Teilnehmer zu einem gemütlichen Beisammensein im Landw ehrkasino in 
Berlin-Charlottenburg eingefunden. Der Abend, der das persönliche Sichkennenlernen 
unserer Mitglieder ermöglichen sollte,  brachte einen vollen Erfolg. 

2. Mit dem Familienverbande Schrader E. V. , Berlin, Schriftleitung in Naundorf über 
Mittweida (Rich. Schrader-Hornburg),  haben wir einen Zeitschriftenaustausch  vereinbart. 

3. Es wäre möglich, das Zieringsche Wappen im schönen Fünffarbendruck in Postkar-
tengröße zu liefern (0,50 RM für ein Stück), wenn Bestellungen in großer Zahl erfolgten. 
Ein Mitglied hat bereits 10 Stück bestellt.  Es wird um Bestellungen binnen 4 Wochen 
gebeten. Mindestabnahme 2 Stück.  
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Art der Sippenforschung, Vererbung, 
Verwandtschaft 

Um ein möglichst vollständiges Bild eines Geschlechts zu bekommen, ist es nötig, das 
Augenmerk nicht nur auf Geburts-  und Sterbedaten,  sondern auch auf die Zeit der Nieder-
lassung an einem Orte,  auf Wachstum und Abnahme, Ansehen, Reichtum oder Verfall 
und deren Ursachen zu richten. Wichtig sind Angaben über Seuchen (vgl. Heft 1, S. 20), 
die vorzeitige Todesfälle erklären können.  In Mitteldeutschland haben die Pest und andere 
Seuchen gew ütet: 993-995 in der Magdeburger Gegend besonders,  1315, 1344, 1348, 
1349, 1350 (das große Sterben, dem allein in Deutschland rund 2 Millionen Menschen 
zum Opfer fielen), 1357, 1363, 1375, 1376,  1404, 1405, 1415, 1428, 1450, 1463,  1470, 
1473, 1476, 1481, 1482, 1483, 1484, 1485,  1495, 1502, 1516, 1521, 1529, 1536,  1539, 
1543, 1548, 1552, 1553, 1562, 1563, 1565,  1573, 1576, 1578, 1581, 1582, 1585,  1588, 
1597, 1598, 1610, 1625,  1631, 1636, 1637, 1638,  1680, 1681 bis 1683, 1709,  Pocken 
1684, 1727, 1766, 1772,  1801,  Blattern 1750,  Scharlach 1802. Oft sind in solchen Zeiten 
die Forschungsunterlagen (Kinderbücher der Innungen,  Kirchenbücher usw .) lückenhaft.   

Familienbilder aus alten Zeiten sind erw ünscht, gegebenenfalls wird um Einsendung 
einer Photographie gebeten, die für den Druck verwendet werden kann. Für das Sippenar-
chiv und eventuell für den Druck w olle jedes Mitglied ein gutes Bild liefern.  Auf der 
Rückseite neben der Mitgliednummer Vor- und Zuname,  Geburtstag, Jahr der Bildherstel-
lung vermerken. Die Forschung bietet vielleicht auch einen Anhalt für die Erkenntnis, ob 
und wie sich gewisse Neigungen und Fähigkeiten ebenso w ie körperliche und seelische 
Eigenschaften in gutem und bösem Sinn durch die Geschlechterfolgen hindurch vererbt 
haben. Wenn wir auch die Erbmasse als etwas Gegebenes hinnehmen müssen, so liegt es 
doch vielleicht in unserer Macht, sie vor weiteren Schädigungen zu bewahren. Man denke 
an die Verwandtenehen,  bei denen die Gefahr des Zusammentreffens zweier gleichartiger 
krankhafter Erbanlagen von den beiden Eltern her besonders groß sein muß.  Lägen bei 
Blutsverwandten nur gesunde Anlagen vor, so könnte für die Nachkommenschaft wohl 
eher Vorteil als Nachteil entstehen. Aber die meisten Völker haben den sicheren Weg 
eingeschlagen und die Ehe unter nahen Blutsverw andten verboten. Die Erfahrung hat 
ergeben, daß die Erbanlagen,  die in Zw eizahl vorhanden sind (Vater und Mutter) , auch 
getrennt auf die Nachkommen, und zwar unter Ueberspringung  von Generationen weiter-
gegeben werden.  So ist es denkbar, daß auch die Eigenschaften der alten Zieringer usw.  in 
der jetzigen Generation noch hier und da zum Durchbruch gelangen,  zumal die alten 
Ratsgeschlechter nur unter sich heirateten und so ihren Nachkommen gewissermaßen eine 
verstärkte Erbmasse übergeben haben. 

Unter „Verw andtschaft“ ist die sogenannte Blutsverwandtschaft zu verstehen (§ 1589 
BGB.). Wir unterscheiden zwischen „gerader Linie“ und „Seitenlinie“. Der Enkel ist mit 
seinem Großvater in gerader Linie im 2. Grade und mit dem Bruder seines Vaters in der 
Seitenlinie im 3. Grade verwandt. Bei der Zählung der Grade geht man stets über den 
gemeinsamen Ahnen. 
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Ergänzungen zum 1. Heft: 
Die Familie Ziering 

S. 17Nr. 32: Corlau statt Corlans. 
2. Tochter Terlecke (?) oo Merten Rabe (?). 

S. 18Nr. 4: Zu den Zahlen 1398, 1470,  die auf der Angabe eines Mitgliedes beruhen, 
gehört ein Fragezeichen.  Die Mißstimmung im Hinblick auf das Todesjahr des Vaters 
(1479) hat sich nicht aufklären lassen. Konrad dürfte um 1430 geboren sein. 

S. 20Nr. 3: Burchard ist r ichtig. 
S. 21Nr. 52: Der Ehemann von Anna Tucher war der Kaufmann Andreas Birkicht (Bür-

kicht)  in Mgdb. Im Staatsarchiv dort befindet sich eine „schwarze Liste“ des Mgdb. 
Domkapitels von etwa 1549, in der er unter den „Radelfurern“ und „Uffrurern“ (be-
ginnend: Heyne Aleman, Doctor Levin von Embden, Bm. Thomas Keller, Bm. 
Georges Ghericke usw.) genannt ist; auch in Wilhelm Raabes Roman „Unsers Herr-
gotts Canzlei“ findet sich eine Nennung, nämlich die (historisch tatsächliche) Erschie-
ßung seines Lehrjungen in der Mgdb. Belagerung (nach Pomarius).  Birkichts hatten 6 
Kinder: Steffen († 1551), Andreas († 1566 Leipzig),  Hemera († 1577), Heinrich, 
Friedrich († 1554) und Anna († 1580) oo Michael Rehbein (11 Kinder).  

S. 21Nr. 53: oo Michael Vittel (?), deren Tochter Margaretha oo Libarius Straube zu „Nort-
hausen“. 

S. 21Nr. 6: Ursula † vor 1516.  Ammerbachs Nachkommen: Hans Christoff sowie Jergen, 
dessen Söhne Hans und Daniel waren. 

S. 21Nr. 7: Margaretes Ehemann hieß Hans Fetzer, Nördlingen. Kinder: Merten († 1545); 
Joergen (3 Kinder: Joergen,  Margaretha und Merten, der die Kinder Jörgen,  Paul und 
Anna hatte); Paulus, med. Doct. († 1552),  der eine Tochter Barbara († 1542) und einen 
Sohn Paulus J. U. Doctor – Sohn Heinrich – hatte. Paul Fetzer, Norlingensis, studierte 
seit 1515 in Leipzig, 1526 w ar er Rektor der Universität.  

S. 21Nr. 8: Barbaras Ehemann kann Hans Sauer (?) geheißen haben. 
S. 21Nr. 5: Statt deren Sohn muß es heißen deren Kinder:  
Williboldt († 1556), Kinder: Hans, Apolonia, Martha und Helena; Steffen († 1543); Jo-

hannes,  Canonicus; Hemera († 1550); Jörgen w ie im Heft 1; Brigitte oo Jürg. Giesson 
(?), Kinder: Joergen und Brigitta. In einer Mgdb.  Urkunde vom 12.1.1753 w ird Hans 
Tuchers Hof erwähnt.  

S. 21Nr. 9: Nachkommen Peyser: 
Joergen, seine Kinder Jörgen und Margarete; Hans; Christoph († 1565),  seine Kinder 

Achabius und Ursula; Sixtus,  Doctor oo I  Virginia Mucker (7 Kinder) II Connige .. .? 
(12 Kinder); Borchardt (?); Otilia oo Heinrich Hader, deren Kinder Heinrich, Leon-
hardt (1 Sohn),  Sibilla (4 Kinder); Anna oo .. . Hans, (1 Sohn Hans); Helena oo Michael 
Schade (?), Kinder: Michael, Hans,  Tilia (?); Brigitte; Margaretha oo Witwer Bulderka 
in Mgdb. (†  1548), deren Kinder: Martinus († 1548), Johannes, studierte 1554 in 
Leipzig († 1571), Ernst, Daniel? († 1564), Ernst († 1568) und Hemeran, der 1550-
1555 in Leipzig studierte, med.  Doctor. Seine Kinder:  
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Hemera und Margarete (Zwillinge) † 1565,  Dorothea, Margaretha,  Hans. Hemeran 
Bulderkar war ein berühmter Arzt in Magdeburg.  In einer Urkunde vom 27.7.1642 be-
kennt die Stadt Magdeburg,  daß ihr Dr. Emeran Bulderkarren szt 1000 Taler geliehen 
habe, die sich auf den Vater (29.5.1643 ist Emera Kirchner „vornehmer Bürger und 
Buchführer aus Magdeburg, jetzt zu Braunschweig“ genannt) und nunmehr auf Amb-
rosius Kirchner und seine Brüder vererbt hätten. 

Testament des Dompredigers Dr. Johann Ziering 
vom 18. 6. 1516. 

In Gottes Namen Amen. Ich Johannes Schirringk,  der heiligen Schrift Doctor unwür-
dig, ich habe gemerkt und zu Herzen genommen, daß auf diesem Jammertal nichts gewis-
ser ist, denn der Tod,  und nichts ungewisser als die Stunde des Todes. Darum ich vor 
kommendem Ende dieses vergänglichen Lebens mit gesunder und guter Vernunft verord-
ne mein Testament und letzten Willen wie nachfolgend ist: Vorserste und allen Dingen 
befehle ich meine Seele, die mit vielen mancherlei Leichtfertigkeiten und Sünden ist be-
schweret und umgeben, dem Allmächtigen Gott,  unserem lieben Herrn Jesu Christo, dem 
Seligmacher aller Menschen, und der unbefleckten Jungfrau Maria mit dem ganzen himm-
lischen Heere, meine arme Seele Christo Jesu zu verendigen. Darnach  meinen Leib zu 
begraben im Kreuzgang im Dome. Darnach zu meinen zeitlichen Gütern ich mich w ende, 
und,  die Ehre Gottes zu vermehren, armer Leute und meiner angebotenen Freunde, wie 
hernach folget, gedenke. Am ersten so gebe ich hundert Gulden zu einer ewigen memo-
rien im Dome. Davon soll die Kirche jährlich 3 fl.  zu der memorien heben und ministriren. 
Und 1 fl. soll man geben ad Sanct i Michaelis zur Besserung der praesentien. I tem so gebe 
ich 30 fl. ad fabricam . I tem 30 gebe ich Moralia B. Gregory,  Epistolare B. jeronimi,  Tres 
partes pantalogia cum quing fl. Monasterio S.  Johannis Baptiste Magdeburgensis, begeh-
rend vor mich zu bitten. I tem so gebe ich opera B. Ambrosy et Epistolare S.  Augustini et 
quing f l. dem Kloster unserer lieben Frauen, daß sie 3 ( ...?)  vor mich bitten w ollen. Item 
so gebe ich den Jungfrauen Kloster S. Laurenty et Agnet is  einem jeglichen 5 fl.,  Maria 
Magdalena 3 fl.,  dem Kloster zu Egeln 3 fl. vor mich zu bitten, mit Vigilien und Seelmes-
sen zu bitten.  I tem so gebe ich den Augustinern, Barfüßern, unser lieben Frauen in der 
Sudenburg jährlich in der Fasten 1 Tonne Heringe,  auf daß sie sollen tägliches nach der 
Vesper oder Completorio, mit dem ganzen Chor die Löbl. Antisten sub tuum praesidium, 
mit der Collecten, praetende Domine, und versiculo, salvum fac servum tuum. Item so 
gebe ich praedicator bus S. Pauli 30 fl. zur Besserung der Zinse, zu den Antisten sub tuum 
paes idium . I tem so gebe ich dem Hospital S. Michaelis 1 fl., dem Hospital des heiligen 
Geistes 1 fl. Item dem Hospital S. Gertrudis 1 fl., den Kindern zu Schottorf  1 fl., zu S. 
Jürgen 2 fl. armen Leuten zu teilen. I tem den Kindern S. Jerony 3 fl. meiner in der Messen 
zu gedenken. I tem der Universität zu Leipzig 5 fl. Item so gebe ich dem Hochgeborenen 
Fürsten Herzogen Jürgen 4 fl. I tem so gebe ich zu meiner Lectur einen vergüldenen sil-
bernen Kelch mit dem Ornat und Meßgew and.  

Darnach ich mich w ende zu meinen Freunden. Am ersten so gebe ich 16 fl. Zinses und 
400 fl. Hauptsumme bei dem ehrsamen Rat zu Leipzig und 6 fl.  
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Zins und 100 fl.  Hauptsumme auf das Haus Wolfgang Radels zu Leipzig, einen Studenten 
von meinem Geschlecht, der sich daselbsten 6 Jahre lang soll gebrauchen, Magister zu 
w erden. Darnach aus meinem Geschlecht soll man einen andern darzu ordiniren, soll sein 
bei 18 Jahren alt. Wo aber es sich begebe aus welchen Ursachen, daß kein Studente ge-
sandt würde,  so sollen die Testamentarien den Zins aufnehmen zu der Gebrauchung des 
Testaments und die Verordnung desselbigen Studenten soll durch meine Testamentarien 
oder durch meine Freundschaft zu Wendingen geschehen. Und nach dem Tode meiner 
Freundschaft sollen solche collation und Sendungen den Studenten bei dem Rate zu Wen-
dingen bleiben. I tem so gebe ich 100 Gulden meinem lieben  Br u der  Bu r ch ar do  und 
so er sich zu Meideburg will besetzen und eine Frau zu nehmen, so gebe ich ihm zwei-
hundert Gulden bei dem Rate zu Magdeburg,  zu seinem Leben vor sich und seine leibli-
chen Erben zu gebrauchen. Und so derselben nicht mehr w ird sein, alsdann sollen meine 
Testamentarien von solchen 300 Gulden ein ewig Lehn in der Kirchen Udalrici oder Jo-
hannis vor einen armen Schüler, der in 1 ½  Jahren Priester werden soll,  fundiren und 
stif ten. Item es soll auch genannter Doctor aus allen meinen Büchern nehmen und behal-
ten nach seinem Willen.  Und die anderen Bücher sollen durch meine Testamentarien den 
Freunden zu Studirende behalten werden. I tem so geb ich meinem lieben  Br ud er  Eme-
r an  100 fl. mit 5 fl. Zinsen bei dem Kloster zu Berge. Der soll er sich mit seiner Haus-
frauen und Erben gebrauchen die Zeit ihres Lebens. Und so der Erben nicht mehr sein, so 
sollen solche 100 fl. mit den Zinsen w iederum kommen meinem Testament.  Item so gebe 
ich 50 fl.  S tef f en Tu ch er   und 50 fl.  Jü r g en Tu ch er , die ich ihm gelobt habe zu 
geben, als ihm getraut war Jungfrau  Ag at a, und so sie sonder Erben versterben, sollen 
sie solche Summen ihres Testaments in die Ehre Gottes geben. I tem solcherweise gebe ich 
50 fl.  Mar t in Fe tzer   und 50 fl.  Jür g en F et zer   seinem Bruder,  so er tugendsam 
lebet und eine Frau nimmt. So aber mein Bruder Steffen und Jürgen Tucher, Martin Fetzer 
und Jürgen vor gut ansehen und ... derselben legaten, besondern bei ihm nach ihren Willen 
bleiben und gebrauchen, dazu ich meinen Willen hier gegenwärtig gebe. Item so gebe ich 
meinem Br ud er  Con r ad o 20 fl. mit Verlassung aller Schulden,  die er mir schuldig ist. 
I tem seinem  S oh n Adam  5 fl. I tem so gebe ich meiner  S ch w est er  An na  5 fl. und 
Mar g ar et en m eine r  S ch w este r  zu  Nö r dling en 5 fl., Bar b ar a  me iner  
S c hw est er   20 fl.,   m ein er  S c hw est er  Elis abet h 10 fl., ihrer  Toc ht er  Elen a 10 
fl.,  Jo ach im  Tuc her t   2 f l.,  Wilib ot h seinem Br u der   verlasse ich alle Schuld 
(bis)  auf 2 fl.,  w elche er auch soll geben seine r   S ch w ester  Ca th ar in en. I tem so 
gebe ich die besten meiner Kleider Doctori Burchard, meinem Bruder, als meinen Zuban 
mit den Martern und meinen Pelz von Martern. Hermeran, meinem Bruder, gebe ich den 
schwartzen Rock mit den Martern,  Aehlen ( ?)  sein er  Hau sf r au   den schwartzen ... 
Rock dazu einen braunen Rock,  unter zw een braunen Röcken soll sie haben den Föhr, den 
andern Rock gebe ich S t ef f en Tuc her s  F r au.  I tem alle andern meiner Kleider und 
Hausgerat,  wie das Namen hat, gebe ich Doctori Burchardo, Johan Schiring,  Martino, 
Paulo,  (Beregio) Georgio (?), Fetzer Fribg. gleich zu teilen, ausgenommen 4 Schlaflacken, 
die ich gebe zu dem Hospital S. Michaelis und 4 Betten den Annen-Franziskanern ... Item 
so gebe ich Doc tori Burchardo meinen besten silbernen Becher. I tem so gebe ich meiner 
lieben  
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Schwester der Zier in gisch en 1 silbernen Becher mit 3 Füßen und 2 silberne Löffel, 
auch gebe ich ihr 5 fl.  jährlich aus meinen Zinsen,  n ach  d em Tod e m ein es  Br ud er s ,  
so sie in dem Witwenstande will bleiben.  I tem so gebe ich meiner Schwester der Tuchert-
schen meinen silbern Becher vom neun ...  I tem so gebe ich das silberne Schälchen Johann 
Schiring.  I tem so gebe ich meiner Schwester  Ur su la S o hn   noie Johannes 10 fl. und  
seiner  Sc hw est er , die den man hatt, 10 fl. I tem so gebe ich alle Jahre armen Leuten ein 
grau Tuch. I tem so einer aus meinen Freunden sich will verehelichen oder geistlich wer-
den in beiden Geschlechtern, sollen meine Testamentarien 10 oder 15 fl. nach Gelegenheit 
der Person derselben ausreichen. I tem so gebe ich meinen eisernen Kasten meinen Testa-
mentarien,  das Geld und Rentenbriefe darin zu beschließen,  und Hermeran Schiering, 
mein Bruder, soll solchen Kasten bei sich halten und darzu sollen sein 3 Schlüssel, den 
einen soll haben mein Hl. der Dechandt, den andern Steffen Tucher, den 3.  Jürgen Tucher, 
und diese Ordnung soll gehalten werden. I tem so gebe ich alle Jahre einer armen ehrlichen 
Jungfrau 10 fl. zu berathen .. . I tem so gebe ich meinen silbernen Becher von 9 Lot und 4 
silberne Löffel meinem gnädigen Herrn Dechandten.  I tem so gebe ich 2 silberne Löffel 
Ehren Kaspar Steinbeck, daß er meinen Testamentarien will rätlich sein. Item so gebe ich 
Hem er an  S c hir ing , Ann en   seiner Hausfrauen,  Jo han ni sein em  S oh n, Steffen 
und Jürgen Tucher und Martin Fetzer einem jeglichen einen silbernen (Leuchter?). Item 
so gebe ich der Simon Rodeschen ein silbern Pacifical und 2 fl. Jacobe ihrem Sohn 4 fl.  ... 
I tem so gebe ich Emeran, meinem Bruder,  die Macht jährlich 8 fl. um Gotteswillen zu 
geben. Item so gebe ich 4 fl. Hl. Burlan Neugebauer (?). Item man soll auch zu dem Sti-
pendio der Studenten zu Leipzig am ersten zulassen Paulum Fetzer, Georgium Fetzer und 
Johan Schiring. I tem so gebe ich einem jeglichen Testamantarien 3 fl. Und hierzu setze 
und verordne ich meinen Erben Doctor Burchard, Emeran und Conrad Schiring, Gebrü-
der, und meine Schwesten Annen, Margareten, Barbaren, Elisabet und andere meiner 
Freunde in meinem Testament ausgedrückt.  Item so gebe ich 4 fl. dem Lectori Theologiae 
ad Sacium paulum so er Doctor w ird.  I tem so gebe ich 10 fl. den Kindern Herman Torlau 
(Corlau ?) geboren aus meiner . .. seiner Hausfrau Barbara.  

Also auszurichten meinen letzten Willen, dazu verordne und .. . ich meine wahrhafti-
gen Testamentarien den Edlen wohlgeborenen Herrn Eüstachium von Bißnick,  meinen 
gnädigen Herrn Dechandt, den würdigen vorsichtigen Burchardum, der Arzeney Docto-
rem, Hemeran Schiring, meine lieben Brüder; Steffen und Jürgen Tucher, Martin und 
Paulum Fetzer, meine lieben Vettern (Neffen ?), abwesende gleich gegenwertige, sämtlich 
und besonderlich,   darmit hir gegenwertiglich, so gebe ich ihm alle Vollgewalt sämtlich 
und besonderlich,  alle meine Güter rechtlich und freundlich einzunehmen und Ordnung 
meines letzten Willens auszugeben, einzunehmen und zu geben gleich als wenn ich ge-
genwärtig wäre.  ... ... 

I tem endlich so gebe ich 100 fl. dem würdigen Capitel S. Mauriciy, davon jährlich zu 
Administriren 4 fl. nach Gewohnheit der Kirche.  Zu 2 Messen de Corpore Christi mit der 
Sequentien Lauda Sion Salvatorem, eine im Sommer, die andere im Winter zu singen. 

I tem so gebe ich 20 fl. zu einer ewigen Memorien vor mich und meinen Vetter Hans 
Schiring den Priester an Unser Lieben Frauen Kapellen im Thume (Dome) unter dem 
Turme.  ...  
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Anno a Nativitate Christi 1516  4ta, die vero Mercury dec ima octava,  mensis Juny ... 
Venerabilis vir Doct. Johannes Schieringk  Sacrae Theologiae professor Canonico Ma-

gdeburgensis et  Halberstadens  s Ecclesiarum sang mente condidit  Testamentum  suum 
sive ultimam voluntatem suam etc.  ...  

 
Hier u nt er  s t eht  gesc hr ieben : 

Dieses habe ich  Ot to  Ger ick e S enior   den 10. Dec. Ao. 1665 collationi-
ret und gleichlautend befunden mit einer Copia Testamenti so Herr Ambros. 
Kirchner Ao. 1612 den 24. Sept. dem Herrn Bürgerm. Johan Martin Aleman zuge-
stellt,  bei welcher Verlassenschaft sich diese copia w iedergefunden; w ie wohl nicht 
allerdings rächt zu lesen auch an Theilsorten unvollkömmlich geschrieben gewe-
sen.  

Ein weiterer Vermerk besagt, daß das Original des Testaments samt allen andern Brie-
fen, Siegeln, Registern und dem eisernen Kasten, in dem die Sachen gelegen,  letztmals 
Herr Doctor Johan Denhart Syndic. Sehlig bei sich gehabt, da er die Verwaltung bis zur 
Eroberung Magdeburgs geführt.  Der Kasten ist in einem Keller vergraben w orden. Nach 
einem Schreiben, das in Doctor Jacob Alemanns Keller wiedergefunden w orden ist, hat 
das Testamentsvermögen 1605 rund 5045 gute fl. und jährl. Zins 237 gute fl. betragen. 
Nach dem 30jähr. Kriege mußten neue Urkunden und Anerkenntnisse der Schuldner her-
gestellt werden, so bekennen Bürgermeuster und Rat der Stadt Mgdb.  Am 3.10.1663, daß 
sie aus der Stiftung 3000 Taler Kapital haben.  

S. 28, Zieringsche Familienstiftung: 
In der  Ur k un de vom 3. 4. 1605 heißt es: Johann Martin Alemann, derzeitiger regie-

render Bm., in ehelicher Vormundschaft von Frau Anna Moritz, Dr. Erasmus Moritz, 
Syndikus, Dr. Johann Denhardt, Jacob Kamrath Bm.,  in ehelicher Vormundschaft für Frau 
Anna Denhardt, Ebelingk Alemann, Ratskämmerer der Altstadt Mgdb. in Vormundschaft 
von seinen von Frau Margarete Moritz sel. abstammenden Kindern, Johan Westphal für 
sich und seine Schw ester Sophia Westphal,  Anna Zyrings,  Wwe. Dr. Hieronimus Denhart, 
und für sie als Vormund Johann Dahligen, Elisabeth Zyrings, Ww e.  des Magisters Cyriax 
Edini, und für sie als Vormund Hermann Glitzingk, und schließlich Johann und Hemera 
die Edini Gebrüder bekennen,  daß sie auf Grund einer Willensäußerung des verstorbenen 
Johann Zyringk,  gew esenen Gubernators und Kriegshauptmanns zu Zons im Stift Köln 
und Kanonikus-Senior zu St. Nicolai in Magedeburg,  ihres Bruders, Oheims, Schw agers 
und Gevatters folgende  S t if t u ng   gegründet haben: 

1. sie geben dem Rat der Stadt Mgdb.  1000 Taler, die mit 5 % zu verzinsen sind, 
2. davon sollen zum Gedächtnis an Hptm. Johann Ziering erhalten: 

b) Das Stift St. Nicolai 10 gute Gulden von 200 guten Gulden Kapital, 
c) die armen Kurrenden zu Mgdb. 6 Taler, 
d) die Hausarmen und dürftige Leute den Rest von 35 Talern pp. 

3. Die Hausarmen sollen den 4 Stämmen der Sippe in Krankheitsfällen aufwarten. 
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4. Gerät einer von der Sippe in Armut,  so soll er vor den andern Armen, aber unter 
gleichen Bedingungen bedacht w erden. 

5. Es sollen 4 Stiftungsverwalter (Exekutoren), aus jedem Stamm einer bestellt werden 
usw.  

Bem. 
1. Aus dem Testamente vom 18.6.1516 und dem Vertrage vom 3.4.1605 ergeben sich 

einige Ergänzungen für die Angaben aus den Stammbaumentwürfen usw. Zu S. 21 
Nr. 5 w aren bei Tuchers noch ein Sohn Joachim und eine Tochter Catharine,  bei Ur-
sula (S. 21 Nr. 6) noch eine oo Tochter vorhanden.  Die Zuwendungen an Frau Simon 
Rode und ihren Sohn Jacob beruhen wohl darauf,  daß Frau Rode anscheinend eine 
Tochter Emeran Zierings war. Die S. 35 verzeichnete Tochter Hemera Eding war ein 
Sohn. Der letzte Eding ist als „Danemarkscher Secretarius vom Resident in dem 
Haag“ gestorben. 

2. Die Stiftung von 400 fl. für einen Studenten der Univ. Leipzig ist nach Mitteilung 
unseres Mitgliedes Nr.  127 schon 1513 im Stiftungsbuche der Stadt eingetragen 
worden. Die 400 Gulden hatten alle Kriegsgefahren der Jahrhunderte überstanden 
und 400 Jahre segensreich gewirkt; erst die Inflation vernichtete das Kapital. Der ge-
ringe Aufwertungsbetrag ist 1931 an das Kuratorium gezahlt w orden.  So ist die Stif-
tung erloschen. 

3. Zu S. 25/26 des 1. Heftes.  In Wemding hat der Geistliche Rat Johannes Pütz ein 
schönes Grabmal vom Gottesacker in die Kirche versetzen lassen, um es vor dem 
Untergange zu bewahren. Es ist aus Wemdinger Stein gearbeitet und stellt das jüngs-
te Gericht dar, und zwar nach den Inschriften zum Andenken an den Amtsbürger-
meister Georg Scheiringer,† 17.2.1624, und seine Ehefrau Ursula, † 4.3.1602. Dar-
auf befinden sich 2 Wappen.  Aus Nördlingen ist weiter mitgeteilt worden, daß nach 
dem Bürgeraufnahmebuche 1503 Hemibrand Scheuring von Wembdingen einge-
wandert ist und dort bis 1537 gesteuert hat.  Ferner zog 1518 Hans Scheuring von 
Wembdingen zu, er steuerte bis 1542, seine Witib von 1543-1551.  Sie hatten einen 
Sohn und eine Tochter (1544 und 1546 genannt). In der Kammerrechnung Nördlin-
gen findet sich unter dem 7. November 1609 der Vermerk: „Herr Georg Scheuring, 
des Raths zu Wembdingen, gab Nachsteuer (eine Vermögensabgabe von aus der 
Stadt gebrachtem Vermögen) von 1000 fl. , so seinen drey unverheuraten Döchtern 
durch seinen Brudern, Herrn Caspar Scheuring seligen, verschafft worden, 100 fl. 
Und dann der andern ausw endigen (auswärtigen) Erben halber von 600 fl.  Erbtails 
60 fl.“ 

Der alte Bm. Caspar Scheuring aus Wembdingen hat 1603 Dominica V p. Trin. 
sich mit F. Margareta,  Herrn Johann Saugenfingers, burgers etc. s. nachgelassene 
Wittib verheiratet. 

Quellen (allgemein) 
Allgemeine Deutsche Biographie, Bd. 22. 
Arbusow , L., Jahrbuch für Genealogie, Heraldik pp.  (1902 Mitau). 
Der Bär 1888/9: Illustr . Berliner Wochenschrift 
Bauch, Gustav, Die Anfänge der Universität Frankfurt a. O.  
Beier, F., Geschichte von Pankow (1909). 
Berlinische Chronik. 
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Berner,  Ernst, Geschichte des Preußischen Staats (1891).  
Borrmann,  R. , Die Bau- und Kunstdenkmäler von Berlin (1893).  
Brecht,  Vermischte Schriften (1888). 
Brose, Fr. , Berliner Siegel. 
Buchholtz, Samuel,  Geschichte der Kurmark Brandenburg. 
Büttner, Lüneburgische Adelsgeschlechter (1704). 
Droysen,  Joh. Gustav, Die Hohenzollern.  
Fidic in,  E. , Die Territorien der Mark pp. 
Fischer, Leipziger Handelsgeschichte 1470-1650 (1929). 
Giertz, Alexander, Chronik der Gemeinde Weißensee (1905/6). 
Heidemann, Julius, Die Reformation in der Mark Brandenburg (1889).  
Hintze, Otto, Die Hohenzollern (1915). 
Hoffmann,  Geschichte Magdeburgs. 
Kundmann, Silesii in nummis (1738).  
Küster, Altes und Neues Berlin; Seidels Bildersammlung (1751). 
Magedeburger Geschichtsblätter. 
Pomarius, Die Sächsische Chronik (1589). 
Rachel-Papritz-Wallich, Berliner Großkaufleute und Kapitalisten (1934). 
Riedel, Cod. dipl.  
Rößler, Constantin, Zeitschrift für Preußische Geschichte (1883). 
Russow , Balthasar, Livländische Chronik (1584).  
Schnöring, W., Schriften des Vereins für Reformationsgeschichte,  XXIII. Jahrg.  
Urkunden der Staats-  und Stadtarchive in Berlin und Magdeburg. 
 

Die Familien Moritz 
In Magdeburg lebten zu gleicher Zeit 2 Ratsgeschlechter, die den Namen Mau r ic e,  

Mau r iz,  Mo r ez,  Mor iz,  Mo r it z,  Mau r it iu s  führten. Die Schreibweise der Namen 
ging anfangs gänzlich durcheinander,  in der latinisierten Form w ar überhaupt keine Unter-
scheidung möglich, und erst später ist die Schreibweise Mor it z für den Stamm, aus dem 
unsere Ahnen hervorgegangen sind,  üblicher geworden. Diese beiden Ratsgeschlechter 
führten verschiedene Wappen,  gleichw ohl können sie,  zumal als Ratsverwandte, wie sie 
sich bezeichneten, ursprünglich aus einem Stamme sein. 

Die eigentlichen  Maur ice führten einen aufrecht auf dem Erdboden stehenden  
n ack ten Mann   im Wappen, der mit einer Hand ein Horn an den Mund setzt und mit 
der anderen eine über die Schulter gelegte Keule hält. Entsprechende Figur auch auf dem 
bewulsteten Helme. Dieses Wappen mit blau und weißen Helmdecken, den Mann in na-
türlichen Farben auf grünem Boden in blauem Grunde zeigend, hat Leberecht v. Guericke 
in seiner Ahnentafel (um 1721-1724 entstanden!) „Anna Mauritzin“, der Ehefrau von 
Franz Robin, zugeteilt.  Es ist das einzige Bürgerwappen, das die Zerstörung der Stadt von 
1631 überstanden hat, es befand sich an dem reichgeschmückten, die Jahreszahl 1593 
tragenden Portal des Hauses Breitestr.  148, das nach Otto v. Guericke Tho m as Maur itz 
mit einem Aufwande von mehr als 20 000 Thalern erbaut hatte und den er als den Letzten 
seines Geschlechts bezeichnete. Jenes Haus hat 1902 dem Neubau des jetzigen Warenhau-
ses Barasch Platz gemacht; das Wappen ist dem Magdeburger Kaiser-Friedrich-Museum, 
Otto v. Guericke-Str. 68/73, übergeben worden.  
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Das andere Wappen (Lö we nwa p p en)  wurde am 27.10.1502 dem Bürger  Asm us 
Mor itz  zu Magdeburg vom Erzbischof Ernst verliehen; Siebmacher beschreibt das Wap-
pen Band 9 Heft 2 S.  25 Tafel 30 w ie folgt: 

Wap pen   geteilt, b. g.,  oben zwei zugekehrte g. Löwenköpfe mit Brust und Vorder-
beinen,  unten b.  Lilie. 
Helm  b.  Lilie zw ischen zwei g.  „lewenbeynen und fufzen“ 
Dec ken b.  g. 
Im Wappenbrief heißt es: . .. Das wir unserm lieben und getreuen Asmus Moritz burger 

unser alden stad Magdeburg um sein loblich, redlich und togentsam handelung und wes-
zen bey gemelter unser stad  lange zceit angesehen auch getrewer w illiger Dinste willen, 
so sie uns und dem stiffte erbothen und gethan und in zkünftigen zceiten furbas thun sol-
len und wollen“ . .. disz gegenw ertige wapen und cleynot mit namen einen schild 

halb blaw  und halb gehl mieten gleich die quehre durchgeteilt dorinnen oben zwene 
gehle lewenkoppche mit gren brusten und fordern beynen in dem blaw en felde gegen 
einander ufgericht und dorunter ein blaw lilien im gehlen felde,  uff  dem Schilde ein 
helm und uf dem helme ein blaw  lilie zwischen zweyn gehlen lewenbeynen und fus-
sen,  als solches in dem schilde und uf dem helme im mittel dieszes brives angemahlet 
und mit farbe clerlich untersceiden ist.“ 
Unter Berücksichtigung der Wappenverleihung an Asmus Moritz, einiger Lehnsur-

kunden,  der Schreibweise des Familiennamens,  der Vornamen usw . kommen wir zu fol-
gender Stammtafel: 

Stammtafel Moritz 
Henning  M aur it ius , 1378 Zeuge beim Schwören der Urfehde (Mgdb. Urkb. 2. 
Bd.). 
Peter Mo r itz, * um 1445, 1481 Ratskämmerer zu Mgdb., 13.11.1494 u. 
28.2.1495 unter den Schöppen, Ratmannen und Innungsmeistern Mgdbs aufge-
führt (Urkb. 3. Bd.): 
Bem . : Der Zusammenhang Hennings mit Peter oder Hans Mauritius (* um 1400) wird 
vermutet. Peter kann der Vater von unserm Stammvater Asmus I  sein. 
Asmus M or itz I , oo Gertrud v. Be ve nten,  * um 1475, † ..., * um 1468, † ..., 
Bürger der Altstadt Mgdb. und der Sudenburg.  
1501-1512 urk. Hatte großen Besitz und an Städte,  hochgestellte Personen Darlehen ge-
geben. Allein in den bekannten Urkunden handelte es sich um Schuldverschreibungen von 
ca. 15 000 Gulden. Am 13.2.1502 lieh er dem Erzbischof in Mgdb. 2000 Gulden.  Der 
Erzbischof verkaufte am 3.5.1513 „Zinsen aus Meitzendorf, die vorher der Mgdb.  Bürger 
Asmus Moritz gehabt hatte“, was vielleicht auf Asmus Tod schließen läßt.  Er trieb Groß-
handel. Für den Handel in der Mark Brandenburg erteilte ihm der Kurfürst (1500) einen 
Schutzbrief; in dem Aktenvermerk heißt es: „Davon soll er alle Jar geben auf martiny ein 
lagel Malvasier (Süßw ein)“. Aus Asmus I  Zeit ist leider keine Lehnsurkunde aufgefunden 
w orden. In der Lehnsurkunde von 1564 (Mgdb. Dinstag nach Elisabeth) sind neben 
Ch r is t op h und Joac him noch als verstorben, und  



52 

zwar als Brüder und Vettern genannt: Lo r enz,  And r eas  und P eter ,  die Söhne von 
Erasmus II  oder von Franz I  sein könnten. Belehnt wurden „Anthonius dem Eltern, auch 
Asmussen und Anthonien dem Jüngern, Gevettern und Brüdern „die Mor it ze ge-
n ann t“  (Mannlehen 1/2 Hufe auf Rotersdorfer Felde,  42 Schillinge Pfennige und 12 Hüh-
ner auf 3 anderen Hufen ebenda, 3 Hufen zu Burg auf Zipkelebener Feld). 

6 Kinder von Asmus I: 
I. Heinr ic h, * um 1492, 1511 Student in Wittenberg (?) 
I I . Era smus I I , *  um 14 9 5  Stud e nt ,  1 5 14  Stude nt ,  1 5 1 5  Ma gis te r , 

1 5 3 3  Schö p p e in M gd b . , Asse sso r  d e s Schö p p enstuhls. † 
1 5 . 6. 1 5 4 2  vo rze it ig. □  um 15 2 4  Anna v.  W ins,  *  um 1 5 0 5 ,  urk . 
1 5 2 7  und  Leichp red igt üb er  Anna Ma r ia  M o r itz.  
a) Erasmus III, * um 1525, † am 16.7.1565,  

und zwar ertrunken mit  dem Pferde beim Durchreit en durch die Bode bei Neug attersleben, 
□ in Mgdb. St. Ulrich-Friedhof (Schöp penchron ik). Fürstl. Sächsischer Rat, Königl. Däni-
scher Kriegsb estalter. 1564 belehnt. 1564 Bm. zu Mgdb. Altstadt, Ostern 1565 Hauptmann 
auf Neugattersleben. In der Leichpredigt auf Anna Mauritzin (Graues Kloster, Berlin) heißt 
es „Ein t apferer und feiner Regent und in der Welt wo hlv ersuchter Mann, der sich in d er 
Kgl. Denemarckischen Can tzley in d er Jug end, h ern acher im Kriege wider den Schweden 
und sonsten wol gebrauch en lassen. Dahero Er einen Ehrlichen Namen eines vornemen an-
sehnlichen  Regenten bey männiglich  ub erkommen. Wie ihm dann auch Gott der Herr herrli-
che naturalia dona verliehen, daß Er mit seinem weisen und ernsten Regimen t viel gutes g e-
schaffet.“ 

□ 1558  Ma rga reta  Zie r ing, T. von Bm. Dr. J. Ziering, „eine Christli-
che Erbare Tugendreiche fürneme und bey männiglichen wolgehaltene 
Matron“. 
1. M argare te, * 6.5.1559 , † ... 1605 (vor 3.4. vgl. Stiftungsurkunde) (* 

im Stammbaum Mgdb. irrig 1579). □ Ebeling Alemann, 1602-1614 äl-
tester Ratskämmerer der Altstadt Mgdb. Wohnte im Scheyringschen 
Hause an der St. Ulrichskirche, Sohn von Kaspar († 1610). 

2. Anna, * 21. ? oder 24.2.1561 zu Mgdb. † 2.12.1611. □ 5.12.1611 im 
Erdbegräbnis (Leichenpredigt 19.1.1612 Graues Kloster, Berlin). □ 
1579,  J. M. Alemann, * 1554 Mgdb., † 29.3.1618. 1581 erster 
Ratskäm., 1587-1605 zweiter Bm., 1608-1617 erster Bm. zu Mgdb. Alt-
stadt. Sohn von Martin († 1581). 

3. ∆ * um 1563, † jung. 
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4. Erasmus IV, * um 1564, † 1614 zu Köln am Rhein (?). 
1590 Student in Leipzig, Dr. beider Rechte, 1592 28.8.  belehnt. 1592 Schöppe, 
1603 Syndicus der Altstadt Mgdb.  1599 Mutung. Eingabe vom 11.9.  an den 
Kurf. von Brandenburg w egen Verschreibung der Reicheschen Lehngüter,  die 
Heinrich Straube,  dessen einziger Sohn gestorben war, besessen hatte und 
nunmehr auf seine Tochter, oo Ers.  Moritz, übertragen w erden sollten. Die Ein-
gabe w ar von der Altstadt Mgdb.  mit folgenden Worten befürw ortet worden: 
„In sonderbarer Betrachtung seines lieben Vaters, weiland unsers Fürnehmen 
Bürgermeisters und Haubtmanns, sowohl auch sonstens seiner Voreltern, Vet-
tern und gefreundten ...  vielen Jahren hero dieser Stadt mannigfaltiger trew  ge-
leisteter Dienste, dann auch wegen seines selbst eigenen wohlmeinenden Flei-
ßes, darmitt uns und gemeiner Statt usw .“ Kurf. Brandenb. Rat in Berlin, dann 
(1610) in Düsseldorf mit einem Jahresgehalt von 600 Thalern bei dem Bran-
denburgischen Hofrat für die jülich-clevische Landesverwaltung.  Ende 1610 
war Dr. Moritz mit noch 2 anderen Herren des Düsseldorfer Hofes in Berlin, 
um Verhandlungen wegen Errichtung eines „Geheimen Rats“ einzuleiten, die 
zu einer vorläufigen Hofordnung und dann zur Verfassung vom 22.4.1611 führ-
ten. Aus dem bisherigen Ratskollegium wurde der „Geheime Rat“ gebildet, 
dessen Beschlüsse allein bindende Kraft hatten. Erasmus gehörte zum „Gehei-
men Rat“, der die Stelle des Kurfürsten zu vertreten hatte. Markgraf Ernst setz-
te die am 28.6.1611 von Dr. Moritz überbrachte Verfassung nicht in Kraft und 
reiste anfangs Juli selbst nach Berlin. Die Regierung in Düsseldorf führten un-
terdessen Kettler, Röden,  Moritz und Steinchen. Die Verfassung wurde nun am 
22.8.1611 veröffentlicht.  Bei Abstimmungen w ar Dr. Moritz, der Vorsteher der 
Kanzlei Brandenburg, der Stellvertreter des Markgrafen, der Mitte November 
1611 in die rheinischen Lande zurückgekehrt war.  Die vom Markgrafen unter-
zeichneten Reinschriften erhielten von Moritz die Gegenzeichnung und wurden 
dann veröffentlicht. Markgraf Ernst reiste am 15.8.1612 abermals nach Berlin 
und kehrte nicht mehr nach Düsseldorf zurück.  In der Hofstaatsliste des Mark-
grafen Georg Wilhelm zu Cleve von 1616 ist Dr. Moritz nicht mehr aufgeführt. 
Seinen Posten hatte 1615 ein anderer Rat inne,  es ist also wahrscheinlich, daß 
er 1614 gestorben ist. Er soll auf einer Reise in Köln a. Rh. gestorben sein (Lei-
chenrede auf Euphrosyne Margarethe Tieffenbach,  † 1669). Die Nachforschun-
gen nach dem Begräbnisorte waren ohne Erfolg. 

oo  M agda le na  St raub e,  *  1 5 7 6 ,  †  1 6 0 3 ,  □ S.  Ulr ich, 
M gd b . , T.  vo n Heinr ic h,   
Braunschw.  Patrizier, Erbsaß auf Blankenburg und Kurf.  
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Brandenburg. Amtsrat und Kammermeister († 1593),   und Magdalena Blanken-
feld,  die am 6.12.1624 beim Leichenbegängnis ihrer Enkeltochter zugegen war. 
Heinrich Straube war der Sohn von Gebhard, Amtmann zu Gannersheim, und 
Anna geb.  Jacob,  ebenfalls aus w ohlbekanntem Geschlecht im Lande Braun-
schweig. In Berlin: Straubesche Kapelle und Totenschilder in der Nicolai-
Kirche. 

5 Kinde r 

M argare te,  *  1 5 9 6 , †  16 6 8 ,  oo 1 6 1 6 ,  
Benedict Reichardt, 27jähr. Landschaftsverordneter, 38jähr. Bm. in Berlin, 
52jähr. Kammergerichtsadvokat in Berlin, † 1667 laut Widmungsschild (Bm. 
Tieffenbach), als 82 J. 
Heinr ic h Era smus,  * ..., † ..., 
Student, Dr., Canonicus der Stifte zu Hildesheim und Würzburg (bei Köhne, 
Staatsbibliothek: von Mauritz). Nachforschungen w aren ohne Erfolg. 
Anna M ar ia ,  *  8 .9 . 1 6 0 1  M gd b . ,  †  6 . 1 2 . 16 2 4  Ber lin (Leic h-
p re d igt  in Sto lb e rg/Harz) . oo I   1 6 2 0  Quasimo d o genit i Se-
b a stian Ba ura th,  Bm. ,  Vo rsteher  d er  Pfa r rk irc he n zu Ber -
lin,  †  1 0 . 1 1 .1 6 2 1  k ind er los . oo  I I  17 . 1 1 . 16 2 2  And rea s W er-
nick e , *  .. . , †  .. .  1 6 4 8   ( ? )  
Dere n Kind er : Anna  Ma gd a lena,  
 Ha ns And re as,  †  8  Tage a lt.  
4 ,  ∆ 
5 ,  ∆ 
No t . : Nach einer Notiz bei König (Staatsbibliothek, Leichenrede Tieffenbach. 
†  4.2.1652). Soll Erasimus Mauritz J. U.  D. in Köln am 6.6.1608 Katharina, 
Tochter des †  Bm. Ludw ich, geheiratet haben. Diese Angabe ist nicht nachge-
prüft worden. Vgl. nachstehende Bem. 2. 

b) Anton  II, * um 1526, † nach 27.9.1578 und vor 1588. 1566 Ratskämmerer. 
27.9.1578 belehnt. oo I ..., 
oo II Ma rga rete  Alemann,  * um 1555, T. des Gutsbesitzers Hans Fried-
rich zu Kahlenberge. Sie heiratete in 2. Ehe 1588 Hans Gericke (* 1555) 
und starb um 1600.  
Aus I Anto nius IV, * um 1544, † ..., 1592 belehnt. oo 1564 Marie Geri-
cke, T. von ? 

I I I . C hr isto p h, †  vo r  2 1 .1 1 . 1 5 64 .  
IV. Jo ac him,  †  vo r  21 . 1 1 . 15 6 4 .  
V.  Franz I , *  . . .,  †  vo r  2 1 .1 1 . 1 5 6 4 , oo 1 54 7  Elisab e th Ale ma nn, 

Schwester  d e r  Fra u Dr . Zie r ing.  
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VI. Anto n I , * um 1502,  † nach 27.9.1578 und vor 28.8.1592 (Daten der wei-
teren Belehnungen). 
1551,  1554 Ratskämmerer, 1557,  1560, 1563, 1566, 1569, 1572, 1575 (Senior), 1578 
Bm. in Mgdb. 1575, 1578 auch Fährherr.  10.7.1570 Führer der geplanten Gesandt-
schaft an den Kaiser. 

oo um 1534 ... Ke ttelha k e, * um 1512,  
T.  von Friedrich (Frizke,  Fricke), der am 26.6.1516 vom Erzbischof Albrecht zum 
Schöppen bestätigt (Schöppenchronik S. 421),  1556 mit einer Hufe in Dahlenwarsle-
ben beliehen wurde und vor Montag Luc iae 1575 starb. Mit dieser Hufe wurde And-
reas Hakenberg zu Mgdb. wegen seiner Hausfrau Maria geb. Händel beliehen, die 
sie nach dem Tode Frickes K. in der Erbteilung erhalten hatte; auch Katharina Mo-
ritz beerbte ihren Großvater Fricke. 

a) Fr ie dr ich I , * um 1535, 1554 Student in Wittenberg, 1565 Ratskämme-
rer in Mgdb., † vor 28.8.1592.  oo Elisab e th Alemann, T. von Ebeling  

Fr ie d r ich I I , * ..., † ..., 1592 belehnt. 
1618-1627 Bm. zu Mgdb. 1630 aus dem Rate verdrängt (Aenderung der 
städtischen Verfassung).  Seine verwitwete Mutter hatte den Ratskämmerer 
Johann Lentke geheiratet,  was ihm Vorteile brachte.  Er hatte ein Haus am 
Ulrichskirchhof. Nach der Einquartierungsrolle von 1631 w ar er wieder im 
Rate der Stadt. Lebte 1648 als Besitzer der Baustelle Nr. 34 [wohl gemeint: 
„Braustelle Nr. 34“ – siehe unten]. Bei einem Neubau 1882 fand man die 
beiden Steine mit dem Stadtwappen und den Namen der Bm. Heß und 
Friedr.  Moritz, die bei der Einweihung des in dem alten Franziskanerkloster 
erbauten Schulhauses regierten (1618). 

oo I ..., oo II  Ka thar ina  Lud wig,  T. von Hans und Elisabet Wipp-
recht. 
Deren Kinder: 
Hans Fr ied r ic h, * ..., † ... Im Braustellen-Verzeichnis von 1648 
unter Nr. 58 und 148 eingetragen (des Bm. Friedrich Moritz Brau-
stelle Nr. 34). 
C hr istian, * ..., † ... Braustelle Nr. 58. 
Do ro thea , * ..., † ... oo  Hans  Be chling zu Arnstedt im Amte Er-
dorf. 
M argare te , * ..., † ... oo  Ernst  Ke rsten, Holzforster in Gernrode. 

b) Hans, * um 1537, 1554 in Wittenberg, 1558 in Frkf. a. O. u. Erfurt Stu-
dent. 
1574, 1577 Bm. u. Scabinorum Senior der Altstadt Mgdb. 1588 Testament, worin 
er auch ein Mannslehen von 600 Thalern für die Stammeserben stif tete. † vor 
28.8.1592. 

c) ∆ Töchter oder vorverstorbene Söhne.  
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d) Anto nius III, * um 1542, †  ... 1570, 1573 (Junior) Ratskämmerer in 
Mgdb., 
lebte 1592 bei der Belehnung. oo um 1577 Anna Sack, * 17. 10. 1561 (?), T. vom 
ersten Domprediger D.  Siegfried Saccus (1567 bis 1596 zu Mgdb.) 

Deren Kinder: Siegfr ied ,  * ..., † ..., 1641 Canonicus in Mgdb. ∆ lebte 
1596. 

e) Franz II, * um 1550, lebte 1606 in Zwickau. 
In einem Schreiben aus Halle von 1606 zum Testament von Hans (1588) be-
zeichnete er Katharina als leiblich e Schwester und Hans als  eheleiblich en  
Bruder,  so daß auch Friedrich ein Sohn der Kettelhake sein w ird.  Seine Unter-
schrift „Frannz Morits“.  Er w urde 1592 in Zwickau Bürger, verkaufte September 
1593 ein 1592 gekauftes Haus in der Burggasse für 350 fl. Ueber Ehefrau und 
Kinder ist in Zwickau nichts bekannt. (Staatsarchiv Mgdb.)  

f) C hr ist ia n, * um 1552, †  ..., 1592 belehnt, oo ... Wohl August  Chr is-
tian, dessen Frau am 7. 8. 1631 in Zerbst gestorben ist. 

g) Katha r ina, * um 1554, oo I  Ulr ic h vo n Emd en (24 Wochen, 10 
Stunden), oo II 19. 7. 1575 C a sp ar  Alema nn. 

Bem. 1. Durch Urkunde Halle v. 28.8.1592 w urden nach dem Tode von Jo-
hann Moritz (ihres Bruders und Vetters sehligen) belehnt: „Anthonius (III), 
Franz (II)  und Christian, Gebrüder, des eltern Anthonius sehligen Söhne, 
Friedrich (II) , Friedrichs sehligen Sohn, Asmus (IV),  Asmus sehligen Sohn, 
Antonius (IV), Antonius sehligen Sohn, alle  die Mo r it ze gen ann t“. Die 
Lehnsurkunde Magdeburg v. 27.9.1578 belehnte Anton (I) , Anton (II), Eras-
mus (IV), Vettern,  die irr ig als „Gevettern un d  Br üd er “ bezeichnet sind. 
Bem. 2. Im Archiv der Provinz Brandenburg (Mathäikirchstraße 3 zu Berlin) 
ist ein Moritzsches Kapital (Magdeburg 6.4.1603) über 3000 harte Reichstha-
ler verzeichnet. Hans Christoph v.  Katte beschwerte sich, daß an Jacob Moritz 
und dessen Tochtermann H. Große Zahlungen trotz des Verbotes von 1654 
geschehen seien.  Katte hatte eine Forderung an Große von 600 Thalern wegen 
des Gutes Rosskow . Am 7.2.1668 kurf.  Verbot w eiterer Zahlungen vor Be-
friedigung des Katte. Inzwischen war Große gestorben, seine Witwe und ihr 
Vater Jacob Moritz lebten 1668. Jacob könnte ein Sohn von Dr. Ers. Moritz 
IV sein, vgl. Kinder 4/5, also wohl der letzte Moritz aus dem Geschlechte mit 
dem Löwenwappen. 
Das Löwenwappen Moritz hat Aehnlichkeit mit dem Wappen von Hans  
Ger br ec ht   vom Jahre 1367 (2 Löwen), unsere weiteren Ahnen werden da-
her auch in diesem Geschlechte zu suchen sein. Aus dieser hochangesehenen 
Familie sind bekannt: 
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Ebeling Gerbrecht (1315), Wandschneidermeister (1350),  Schöppe; Hans 
(1362) Bm. der Altstadt Mgdb. , Albrecht (1426,  1429) Bm. wie vor.  
Aus dem Magdeburger Moritzgeschlecht ist anscheinend ein Ratsgeschlecht 
in Tr euen br ie tzen  hervorgegangen, das in etw as veränderter Form das 
Löwenwappen mit einer  sc hw ar zen   heraldischen Lilie führte. Siebmacher, 
bürg. Wappen V6 S.  51 Tafel 53 und V8 S. 46 Tafel 50: 

Wap pen  geteilt # g.,  oben zwei zugew endete w achsende g. Löwen, unten 
# Lilie, 
Helm  # Lilie zwischen 2 g.  Stierhörnern. 
Dec ke un d Bin de # g. ; Ab w eic hu ng  im  Helm  2 zugekehrte g. 
gekleidete Arme, die eine # Lilie halten. 

Die ältesten Söhne dieses Geschlechts hießen immer Andreas, es sind bekannt: 
And re as  I  M or itz, 
Ratsverwandter in Treuenbrietzen, † 1568, verh. Dorothea Werder. T.  des Bm. Nicolai 
Werder in Treuenbrietzen, der 1573 an der Pest starb. 
And re as  I I  M o r itz, 
geb. 1559, 1576 in Greifswald bei seinem Vetter Dr.  Caspar Moritz, Fürstl. Pom. Rat, 
1579 Student in Wittenberg, wurde Magister und ging dann nach Frankfurt a. O.  1581. 
Wurde Pastor in Eberswalde und Propst in Berlin, † 29.VIII.1631,  beerd. 1.IX.1631 Nico-
laikirche in Berlin. Bild in der Kirche zu Eberw alde-Neustadt.  oo 1. vor 1587 Gertrud 
Retzlaff  (Leichenpredigt) , 2. oo mit der Witwe seines Vorgängers, des Pastors Jacob Ha-
nesii.  Kinder: 2 Töchter und 1 Sohn, die Töchter waren verh.  mit Georg Gutkium, Rektor 
des städt. Gymnasiums resp.  Stadtschreiber Elisa Fuhrmann.  
And re as  I I I  M o r itz, 
Bm. zu Brandenburg und Senator des Schöppenstuhles, geb. 1567, † 1661, nach Küster 
abweichend 75 Jahre alt gew orden. 
And re as  IV Mo r itz,  
Kammergerichtsadvokat in Berlin, † 1695, 80 Jahre alt.  
And re as  V Mo r itz,  
geb. 1648, 1669 in Frkf. (Od.), 1672 Licentiat,  1674 Advocatus Camerae,  1701 Kammer-
gerichtssyndicus, † 12.III.1704 (56 Jahre 12 Tage),  verh.  5.VII.1681 mit Dorothea Elisa-
beth Kemnitz, T. des kurf. Regierungsrats Chemnitii zu Halle. Kinder: 2 Töchter, 1 Sohn 
And re as  VI  Mo r itz,  
Kammergerichtsrat in Berlin,  † 1759 ledig. 
Neben diesen ältesten Söhnen w aren wohl w eitere Kinder vorhanden: 
In Wittenberg studierten 1514 Andreas Maurij  aus Brandenburg (wohl Andreas I) , 1533 
Mathias Mauricius de Britzen (w ohl Sohn von Andreas I); in Frkf (Od.) 1552 Jacob Mo-
ritz, Bricensis, 1590 Joanes Moritz,  Bricensis. In Greifsw ald 1539 Mathias Moricz de 
Wriezen, 1550 Valentinus Moritz, Brycensis,  ferner w ar in Greifsw ald Dr. Joachimus 
Moritz, geb.  in Priezen,  
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1549 Universitätsprofessor, 1550, 1552 Rektor,  der der Vater von Dr.  Caspar (1576) sein 
w ird. (Küster, Seidels Bildersammlung S. 100.) 
Nach einer Nachricht des Bm. von Treuenbrietzen ist in der Bürgerrolle unterm 7.V.1619 
ein Peter Moritz (ohne Stand und Herkunft) eingetragen; der nächste Moritz vom Jahre 
1660 heißt Jacob,  ein Tuchmacher. Ueber Andreas Moritz I ist dort nichts bekannt. Nach 
Riedels Cod.  diplom w ar aber schon 1408 ein Peter Moritz  in Treuenbrietzen (A IX 364). 
Ob dieses Geschlecht im männlichen Stamm noch blüht,  erscheint sehr zweifelhaft, w enn 
auch ein Kaufmann Franz Moritz, Berlin W, Neue Bayreuther Straße 3, das von einer 
Firma C. F. Kettnich hergestellte Wappen mit einer Beschreibung besitzt, die sich zwar 
auf Küster IV S. 436 und Wappensammlung Nr. 108 bezieht, aber jeden Zusammenhang 
der Familien vermissen läßt. Franz Moritz, der das Wappen von Vorfahren erhalten hat, 
w ill nunmehr versuchen festzustellen, ob das Wappen für ihn bedeutungslos ist oder ob 
die Verbindung zu den Treuenbrietzener Moritz tatsächlich besteht. 

Nac hr ich tlich : 

a) 1.1.1376 Ot t o Mor it z, Hofrichter des Markgrafen Siegmund (Riedel A XIX 263). 
b) 1432 am 6.8. Ist als Zeuge erwähnt: Pfarrer  Mat hias  Mo r it z  (Prokow  im Lande 

Sternberg). 
c) Am 2.11.1459 urk. der Schöffe des Dorfes Trettin  N ik olau s  Mor itz  (Claw es Mo-

ricz). Dahlem. Urk.  märk. Ortsch. III 167 (70). 
d) Am 8.12.1487 Darlehen von 30 Gulden des Vikars der Peterskirche zu Stendal,   Ja-

co b Mor it z, an die Domherren zu Tangermünde (Riedel A XVI 116). 
e)  1524 Doctor  Melc hio r  Mor itz im Mgdb. Augustiner-Kloster (Pomarius,  Sächsi-

sche Chronik).  

Stammtafel Maurice. 
(Wappen mit dem nackten Mann) 

nach Belehnungen (Christian Peicke, Geschich te der Dö rfer Groß-Ottersleb en, Klein-Ottersleben 
und Ben neckenbeck (1902, S. 142/3, 195), dem Urkundenbuch  vo n Mgdb. usw. 

Bele h n u n g en : 3 Höfe in Klein-Ottersleben, ½ des Garben- und Fleischzehn ten , und zwar zur 
Hälfte, und das „Zehnthuhn“ (durch Erbsch aft ) 1458, den an deren halben  Zehnt und die Zehnthüh-
ner an d en Höfen im Do rfe zu ein em Mannlehen 1482, 1506, 1514, 1557, 1563;  ein freier Hof mit  2 
Hufen und ¼ Landes freien Ackers 1569. 

Hans Ma ur itz,  oo Anna vo n Ze rb st . 
11.8.1455 kauft  Grundstücke ( ½  Dorfmark Predomitz und Jeso, ferner 2 Höfe vor Mö ckern), 1458 
beleh nt; 24.2.1460 kauft  er Lehngüter zu Nienstedt, Wend emark und Lenz und wird als Bürg er 
Mgdb. bezeich net , obwohl er 1456 bis 1465 Bm. d er Alt stadt  war. Unter ihm wurde 1459 ein neu er 
Roland in Stein gehauen. 1477 ansch einend gest., Vergebung eines Zinses aus dem Gerichte von 
Salze. 
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Kinder: 4 Söhne (I/IV) 
I. C laus Ma ur itz,  oo  .... * um 1455, 

3.3.1479 als Bürger Mgdb. genannt und belehnt in der Sudenburg (1479),  26.6.1480 
Innungsmeister der Gew andschneider,  1482 belehnt in Klein-Ottersleben, 
10.11.1484 kauft er  etwas, 5.10.1489 mit Garten belehnt,  1498 und 1501 Ratskäm-
merer der Altstadt Mgdb.,  † 1506. 

Kinder: 3 Söhne 
a) Thomas, oo ..... 

1514, 1557 belehnt, 1516, 1518, 1519 Student in Wittenberg,  1518 auch in Erfurt; 
1557-1563 Senior,  † 1569.  

Kinder: 1 Sohn, 1 Tochte r 
1 . Anna,   oo 1 5 6 7   Sylve ster  Le hmann  aus d er  Erzb isc hö fli-

c he n Offizia le i,  *   . . . †   . . . 
2. Tho ma s, * ... † 1621. 1566 Ratskämmerer Altstadt Mgdb., 1569 be-

lehnt. 
oo I ... Lutte r ro th,  Schwester des Bm. Ask anius L.  
oo II M ar ia  Ge r ic k e,  * um 1565, † ..., T. d. Markus G. 
Erbauer des Hauses am Breiten Wege 1593. Mit ihm erlosch der Man-
nesstamm. 

b) Antonius, * ... † 1547. 
1514 belehnt. 8.8.1524 Seidenkremer-Innungsmeister, 1527-1542 Ratskämmerer, 
1545 Bm., auch Stadtoberster und Gesandter der Stadt Mgdb. an den Kurfürsten 
Friedr.den Weisen. Er wurde 1524, als er  mit dem Bm. Sturm nach Wittenberg 
reiste w egen der Berufung des Lizentiaten  Nik olaus  vo m Am sd or f   (von 1524 
bis 1542 Pfarrer der Ulrichskirche, dann Bischof von Naumburg,  † 14.5.1565,   oo 
Elisabeth Alemann, T. von Heine III),  bereits als „Kämmerer“ und Innigsmeister 
der „Gewandschneider“ bezeichnet. oo 

Kinder: 2 Söhne  
1. Ja co b ,  * ... † ... 1515 Student in Leipzig. 2.5.1541 beteiligt mit Heyne 

Alemann am Lehnshofe Koniesborne, 1565 und 1569 belehnt. 
2. Hans,  * ... † ..., 1565 und 1569 belehnt, oo Katha r ina Ale mann,  T. 

des Dr. jur. Rechtsanwalts Heinrich Alemann V, † 1559, und von Ger-
trud Keller. 
Katharina war in 2. Ehe verh. mit Thomas Robin, vergleiche unter III. 

c) Cyriacus, * ... †  ..., belehnt von 1506-1563, † zwischen 1563 u. 1569. 
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I I . Hans M a ur itz,  oo ... * um 1457, †  ... 
1482 belehnt, 10.XII,  1487 in einem Notariatsinstrument genannt. 14.VII.1489 bietet 
er dem Rate von Zerbst Herberge in seinem Hause an; 1508, 1510, 1513, 1516 Rats-
kämmerer der Altstadt.  Mgdb. 
Kinder: 1 Tochte r, 2 Söhne   

a) Tochter ? oo  Lorenz  Westphal (1510). 
b) Thomas, * um 1500, † 1557.  1543, 1545, 1546, 1549, 1552 Ratskäm-

merer v. Mgdb. 
c) Hans (Johannes), * ... † ..., genannt 1510. 

1536 Student in Erfurt, 1538 Magister der Leipziger Univ., 1542 Altarist der 
Ulrichskirche in Mgdb. und Licentiat.  

III. Tho ma s Ma ur itz,  oo 1 .  M ec ht ild  (Ho genbo d e ?)  2 .  Anna v. Kie-
r itz , 1512 genannt, * um 1459, † 1552; 
1471 Student in Erfurt, 1482 belehnt, 1487 Kleriker in Bologna; 15.XI.1494 über-
reicht er als Anwalt die Anklageschrift der Stadt gegen den Erzbischof (1497 Ver-
gleich). 1495 Syndicus der Altst. Mgdb.  Dr. jur. , Kanzler des Kurfürsten Friedrich 
des Weisen, Erbsasse auf Niegripp und Hundeluft, Erzbischöflicher Rat, 1514 erster 
Baumeister Mgdb. (Auf S.  Ulrichs Turmspitze wird der Knopf gesetzt,  Schöppench-
ronik.)  

Kinder: 2 Töchte r 
a) Gertrud, * um 1500, † nach 1554. 

oo He ine Alemann (III), * 1494, 
1515 im Lehnbriefe genannt, 1527-1542 zw eiter Bm., 1545, 1548, 1551, 1554 
erster Bm. der Altstadt Mgdb.  Er ist die Hauptperson in Raabes historischer Er-
zählung „Unser Hergotts Kanzlei“. 

b) Anna aus 2. Ehe, * 1514, † 1552, oo Fra nz Ro b in, 
Sohn des Bm. Hans R. (1496, 1499 erster Ratskämmerer, 1506 bis 1524 alle 3 
Jahre erster Bm. der Altst.  Mgdb.) und der Margarethe Hogenbode, Tochter 
von Thilo. 

Kinde r: 1 Sohn, 1 Tochte r 
1. Tho ma s Ro b in, * ... † ..., oo Katha r ina Alemann (1. Ehe Hans 

Mauritz). 
2 . Anna Ro b in, *  . . . †     9. IX. 1 60 7 ,  oo Ha ns M o r itz Ale-

mann,  *  2 2 .XI I . 1 5 4 5 , †  6 . XI I . 1 60 7 ,  Erb sa sse zu Go m-
mern. 1 5 74 ,  1 5 7 7  e r ster  Ratsk ämmere r ,  1 5 8 0 -1 6 01  alle 3 
Ja hre  e r ster  Bm. , ab  1 6 0 2  Sc hulthe iß .  

Sie ware n die  Eltern von Dr. Jacob Ale mann,  
vergleiche Linie IA. 

In der Johanniskirche in Mgdb.  Inschrift an einem Pfeiler: „Ich,  Anna Hogen-
bodin, des Bm. Hans Alemann (1541-1559) eheliche Hausfrau, habe dieses 
Wappen dem Geschlechte der  
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Hogenbode zu Ehren hauen und setzen lassen,  dieweil dieser Caspar Hogen-
bode, meines Bruders Sohn,  der letzte dieses Geschlechtes ist.“ 

Jener Caspar w ar am 4. III .1550 in Wittenberg Student.  Die Familie Hogen-
bode (Hogenbude, von der Hogenbode) gehörte zu den angesehensten und 
reichsten Patrizierfamilien von Mgdb. Tile von Hogenboden war 1398, 1401 
erster Ratskämmerer,  1404 Bm.,  Hermann v.  Hogenboden 1406, 1409 erster 
Ratskämmerer und 1416 erster Bm.,  Heidecke Hogebogen 1487 zweiter Bm. 

In der Ulrichskirche Wappen auf dem Epitaphium, das dem 1507 verstorbe-
nen Tiele oder Thilo Hogenbode und seiner 1517 gestorbenen Ehefrau geb. 
Wittekop gesetzt wurde. 

IV. Fr ie d r ich Ma ur itz,  *  1 5 5 7 ,  1 4 8 2  be le hnt.  

Familie Beventen (Boventen). 
Leberecht von Guericke sagt unter Nr.  57/58 seiner 1. Ahnenreihe über Ers. Moritz I 

Ehefrau: „G er tr ud  v on  Bo ven t en des vorgedachten adligen Geschlechts.“ 
Mülverstedt (Mgdb. Geschichtsbl. Bad. VI S.  596) vertritt die Ansicht, die Ehefrau 

Moritz stamme aus der sehr angesehenen Familie von  Bev en ten   der Altstadt Mgdb., 
diese Familie sei mit der altadeligen niedersächsischen Familie von Boventen nicht zu 
verwechseln. 

Otto v.  Boventen lebte 1311, Heinrich am 28.1.1324; einer dieses Stammes habe am 
Ende des 15. Jh. zu Schermke gew ohnt und auch in Barneberg Grundbesitz gehabt. 

Die von Boventen führten einen ges palt en en S ch ild ,  v or n  m it  ein em Löw en ,  
h int en  m it  ein em S ch lü ssel. 

Von der Familie v.  Bev ent en ist nur ein  Wap pen sieg el  in der Größe eines Vier-
groschenstückes erhalten, das einen schräg rechtsgeteilten Schild  oben m it   Ko pf  un d 
Hals  ein es  Bo ck es , unten mit einer mehrmaligen längs der Sektion gezogenen Spit-
zenteilung zeigt. Die Umschrift in altdeutschen Minuskeln lautet: ebeling Ranke beuenten 
Ranken.  Das Siegel hängt an einer Urkunde von Mittw och nach Nicolai 1441, durch wel-
che Klaus Engel,  Ebeling „Beven ty n“, Margaretha, Heinrich Klutzows Ehefrau, Schwe-
ster des Vorgenannten, und Henning und Cuno v.  Embden,  alle in Mgdb. , sich gegen 
Erzbischof Günther wegen Einlösung der ihnen von demselben aus der Orbede der Stadt 
Burg wiederkäuflich verschriebenen 40 Mark Silber „reversiren“.  Der Wappenschild ist 
kein einfacher,  sondern wie auch bei den Alemann, v. Embden,  Engel ein zusammen-
gesetzter, doppelfeldiger. 

Han s  (Johann) v. Beventen ist von 1416-1457 als Bürger von Mgdb. genannt, er  be-
fand sich am 27.XI.1416 unter den Aelterleuten, die zu Brügge einen Vertrag zwischen 
den schottischen Abgesandten und den Aelterleuten des deutschen Kaufmannes über ei-
nen Stillstand bis 1417 abschlossen. 1429 belehnte der Erzbischof Günther in Mgdb.  die 
Bürger  Han s  und Ebeling   v. Beventen mit der großen Holzmark gegenüber von Barle-
ben. 
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Ebeling v.  Beventen w urde am 5.II.1422 als Schöppe bestätigt, am 25.I .1447 verpfän-
dete er an seine Schwester Mar g ar et ha, Thile Woltersdorfs Mutter, ½ Holzmark zu 
Barleben.  Am 14.XI.1457 kauften Hans und Ebeling Güter; sie besaßen auch solche in 
Hohendodeleben.  Jaco b v.  Bevent en  kaufte am 28.XII.1481 Güter (Crüssow ),  er war 
1480, 1483 und 1486 Kämmerer, 1491, 1494 und 1497 Bm. der Altstadt Mgdb. Dietr ich 
v .  Bev en ten  „reversirt“ sich für sich und seine Ehefrau Ann a am 15.III .1496 gegen 
Erzbischof Ernst von Mgdb. w egen des ihnen auf Lebenszeit verliehenen Schlosses Plota 
(Mgdb.).  1544 studierte ein Johannes Beuenten aus Mgdb. in Wittenberg. Das Geschlecht 
v.  Beventen scheint gegen Ende des 16. Jh.  in der männlichen Linie erloschen zu sein.  

Ueber den Ursprung der Familie ist nichts bekannt, trotz der Verschiedenartigkeit der 
Wappen will es möglich erscheinen, daß die Boventen und Beventen im Zusammenhang 
gestanden haben.  Es fragt sich nun, w essen Tochter w ar Gertrud v. Beventen (Boventen), 
die etw a um 1475 geboren sein wird. In Frage kommen Dietrich und Jacob v. Beventen, 
die Brüder und Söhne von Hans oder Ebeling sein können.  

Im 13. Jh. lebte ein altsächsisches Geschlecht von Biewende im Braunschweigischen, 
das aber mit Helmhold v.  Biewende um 1320 erloschen ist. Ihr Wappen stellte in 3facher 
Wiederholung einen von außen gesehenen (linken) Arm dar,  an dessen Handgelenk ein 
beutelartiger Gegenstand hing. Nach diesen Edlen von Biewende,  die ein bewaffnetes 
Gefolge hatten, nannten sich auch die aus dem Gefolge zur Ritterwürde Emporgestiege-
nen „Ritter von Biew ende“ (milites de biw ende), von denen urkundlich 1236 Christian, 
Heinrich, Marquard und Friedrich genannt sind. Sie führten im Wappenschild eine 
5blättr ige Blume (heraldische Rose) und hatten Besitz in Klein-Biewende bei Groß-
Biew ende. 

Eine andere Familie dieses Namens führte ein Wappen mit einem krähenden Hahn. Es 
hat auch Personen bäuerlichen Standes mit der Bezeichnung v. Biew ende gegeben. 

Ein Zusammenhang mit dem Geschlecht v. Beventen ist indessen nicht erkennbar, 
auch nicht mit Adelsgeschlecht v. Bevensen im Lüneburgischen,  das im Schilde und auf 
dem Helme ein Jagdhorn führte.  Zu den Lüneburgischen Patriziergeschlechtern gehörten 
auch „Die Beven“, die Familie „der Dicken“ und der „Sothmeister“. Alle drei Familien 
führten fast ein gleiches Wappen: „2 schreg ins Creutz gegeneinander gesetzte arme, de-
ren jeder in der hand einen güldenen, mit einem edelstein gezierten ring in die Höhe hält“. 

Sie w ohnten im Städtchen Bevensen (Bevenhusen), „Beve Ibitz 1291“. 

Bildbeilagen, Bilder 
Wappen: 

Heyse  Rulves 1448, vgl. S. 27 des 1. Heftes. 
Jo hanne s Ge rb rec ht  1367. 
Eb e ling Be ve nten 1441. 
Era smus Mo r itz 1502. 
3  W ins. 
2  Bla nk e nfeld . 
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Bilder: 
a )  Oelbild  
107 : 158 cm in der  Mar ien kir ch e im Frkf.  (Od.): Christus im Gespräch mit Maria und 
Martha; Lazarus, Jünger, Jerusalem (Jahreszahl 1553); vgl. Lukasevangelium 10, 38-42. 
Darunter links  Ma tt häu s  Wins  I I ,  Bm. (B), mit 6 lebenden Söhnen. Rechts Benigna 
Buchholz (im Wappen 3 schön gebundene Bücher, und zwar oben 2, darunter 1; über dem 
Helm zwischen Büffelhörnern kleine Figur) mit 2 Töchtern, dann Cäcilie von Fuge (im 
Wappen 3 Adlerköpfe) mit ihrer Tochter. Die kleinen Figürchen sind verstorbene Kinder. 
Cäcilie hat das Gemälde mit den lateinischen Versen gestif tet, die w ie folgt zu übersetzen 
sind: „Gehst du vielleicht hier vorüber und blickest auf dieses Gemälde,  -  Siehe, der Reihe 
nach steht hier ein berühmtes Geschlecht – Das in Keuschheit erzeuget von Wins in dop-
pelter Ehe.  – Winsus, bekannt ist auch dir  dieser gefeuerte Mann.  – Rechtlichen Wandel 
und Sinn, ihn zeigte der Vater den Kindern,  - Sorgsamen Herzens, daß er sei ihres Gehor-
sams gewiß. – Wisse,  es zierte den Mann die edelste Reinheit der Sitten – Und er verehrte 
allein kindlich den ewigen Gott. – Hilfreich w ar er den Armen, den Darbenden schützt er 
vor Mangel,  -  Wußt auch ein Wender der Not allen Bedrückten zu sein. – Wenige waren 
es nur, die feindlich dem Manne sich zeigten, - Ihnen vergaß er die Schuld gern in ver-
söhnlichem Sinn. – Und dann die folgenden Verse,  sie sagen es, wann er verstorben, - 
Lies sie nur, ist es dein Wunsch, sicher zu wissen die Zeit.  – Hier in dem Grabmale ruhet 
Matthäus Winsus begraben, -  Der,  ein trefflicher Mann,  rühmlich regierte die Stadt.“ 

Von den zahlreichen Wins-Bildern, die sich in der Marienkirche in Frkf. befunden ha-
ben, sind nach dem Führer von 1932 (M. Breiter) nur noch w eitere 2 Oelbilder vorhanden: 
„Die Erlösung der Menschheit“, 163 : 147 cm. Unten im Bilde ein knieender Mann (wohl 
(B) Christoph I)  mit dem Wappen der Winse. Rechts davon eine Frau, im Wappenschild 
eine Gans (vgl. Siebmacher: Winter II? – „Ueber das Geschlecht ist fast nichts bekannt. 
S c hild: Vogel mit erhobenem Kopfe und offenem Schnabel.“ – Bei Buchholtz II: 
„S ch ild :  B.  mit W. mit den Wurzeln ausgerissenen, an jeder Seite 2mal gr. beblätterten 
Baumstumpf, auf dem ein Buchfink sitzt.“) . Jahreszahl 1554. Das andere Oelbild auf 
Goldgrund, 245 : 148 cm, „das Rosenkranzbild“, das größte und bedeutendste Gemälde 
der Kirche: 21 Medaillonbilder. Der untere Teil des Bildes zeigt 3 Generationen der Win-
se, und zwar Martin I , Martin II,  Claus I mit Frauen und Kindern. Auch hier stehen, wie 
auf anderen Gemälden jener Zeit, die Mütter h int er  ihren Töchtern,  die Väter vo r  den 
Söhnen, um anzudeuten, daß die Söhne der Aufsicht frühzeitig enthoben waren,  während 
die Töchter im Elternhause sich unter der Aufsicht der Mutter befanden.  

a) Oelbild  [wohl gemeint: „b)“] 
auf Holz in der Klo s t er kir ch e zu Berlin (Aufnahme der Staatlichen Bildstelle Berlin 
b/c): Kruzifixus,  Maria, Katharina mit dem Schwert, Petrus und Johannes,  die blonde 
Magdalena umfaßt das Kreuz. Vor der Gruppe kniet der Bm. Th om as Blank enf eld, 
der nach einer nicht mehr vorhandenen Inschrift 1504 fünfzehn Kinder hinterlassen haben 
soll. Hinter dem Vater befinden sich 10 Söhne, an 3. Stelle ist Johann, der Erzbischof, an 
seiner  



64 

Tracht zu erkennen. Es handelt sich um 2 Frauen. In der vordersten Reihe Margarete mit 7 
Töchtern; nach dem Wappen wird sie eine Buchholtz gewesen sein,  und zwar aus dem 
Stamm der Benigna (vgl.  Oelbild a) resp. des Christian, der nach der Inschrift zu einem 
Oelbilde auf Holz in der Frkf. Marienkirche am 2.6.1491 gestorben ist (8 Söhne und 8 
Töchter). Hierher gehörte auch Albrecht Buchholtz, der 1507, 1509 Ratsherr in Frkf. war. 
Im Hause des Christian (Kerstian) wohnten in der Kriegszeit längere Zeit der Kurfürst von 
Brandenburg und sein Sohn. Da Christian keine Entschädigung dafür annahm, bekam er 
vom Kurfürsten am 3.2.1486 ein Angefälle. Das Buchholtz-Wappen (2 Bücher oben,  1 
darunter)  hat nach Seibmacher „Abgestorbener Adel der Provinz Brandenburg, Bd. VI 5, 
Taf. 8, Buchholtz I“ auch die umgekehrte Anordnung der Bücher (Schild: w.  mit 3 # g. 
beschlagenen Büchern 1 : 2 (auch 2 : 1) gestellt. Helm: Zw ischen 2 w . Büffelhörnern 
eines der Bücher  auf einem stumpfgeasteten Buchenstock steckend. Decken: # und w.). 
Die erste Frau – Elisabeth Schloyß, * um 1440, † Berlin 1472 (?), Angabe bedarf noch der 
Prüfung – mit ihren 4 Töchtern dahinter, ihr Wappen (?) liegt schräg und zeigt einen 
Kranz mit Blume (Strohband?!), sofern dieses Gebilde nicht zur Verzierung des Buch-
holz-Schildes gehört, die zwischen den Büffelhörnern hier nicht ein Buch, sondern ein 
w eibliches Brustbild trägt. Die beiden Frauen sehen sich jedenfalls sehr ähnlich, man 
möchte sie als Schw estern ansprechen; dann w äre die Wappenfrage hinsichtlich der ersten 
Frau geklärt. Bei Siebmacher heißt es: „Altmärkische, zum Teil auch nach Stendal gezo-
gene und dort unter die ratsfähigen Geschlechter aufgenommene Adelsfamilie, deren 
gleichnamiges Stammgut Buchholz nahe bei Stendal liegt.  Ihre Hauptlandgüter waren 
aber Hemerten und Langensalzwedel in der nördlichen Altmark,  wo sie Jahrhunderte lang 
gesessen waren.  Der Letzte seines Stammes war der Sohn des Fritz v. B. und der Sophia 
Elisabeth v. Heine, Fritz Ludwig v.  B. auf Hemerten, der noch 1654 am Leben war und 
von seiner Schwester Maria Elisabeth v. B. († 20.1.1667) verw . Majorin v. Rundstädt 
überlebt wurde. 

c )  Vo tivb ild 
mit dem Gekreuzigten (Klost er k ir ch e), links Maria, rechts Johannes. Darunter der 
Stifter Blankenfeld mit 5 Söhnen und seine Frau mit 5 Töchtern (?). Das Wappen der 
Ehefrau sieht w ie das Stroband-Wappen aus (Bm. Paul (?!) . Ein zweites Wappen fehlt, 
aber bei den weiblichen Figuren erscheint in der 3.  Reihe ein älterer Kopf, der auf eine 2. 
Ehe hindeutet. Zu dieser Frau in der 3.  Reihe dürften die dabei befindlichen beiden Töch-
ter gehören.  Es kann sich dann um  Wilk e I I  († vor 1536) handeln. Seine Frau war nach 
einer Tafel Barbara Otten, die am 28.12.1503 gestorben ist; das Wappen Otto, Erbsaß auf 
Herzberg, ist nicht bekannt.  Da Wilke 1503 im besten Alter stand und der bekannte Sohn 
Johann († 9.10.1579) w ohl nach 1504 geboren sein wird, erscheint die Annahme einer 2. 
Ehe nicht zw eifelhaft; außerdem ist in der 1666 gedruckten Leichpredigt über Frau Ober-
pfarrer Willich Margareta Scheunemann als 2. Frau von Wilke II  nachgewiesen w orden. 
Leider fehlen Angaben über Wappen und Eltern Scheunemann (anscheinend nicht aus 
Berlin).  

d) Pete r  M athias und Anna  Blank enfeld ,  † 1552 an der Pest. 
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e) Jo hann Bla nk e nfeld , Erzbischof. 

f) Kur für st Jo a chim I .  vo n Brand enburg  von Lukas Cranach d. Aelteren. 
Denkmal. In der Siegesallee in Berlin befindet sich bei dem Kurfürsten Friedrich II. 

die Büste von Wilke Blankenfeld I.  

Die Familie Wins.  
Die Familie  Wins   lebte in früherer Zeit am Rand der fruchtbaren Elbmarsch auf ei-

ner Stammburg Winsen an der Luhe. Der Ort Winsen = Wiehnsen,  1158 in einer Bardo-
wicker Urkunde erwähnt, soll mir dem Volksstamme der Winiler in Verbindung stehen, 
die sich mit der Urbevölkerung, den Langobarden, gemischt und den Ort nach sich be-
nannt hätten.  Das Schloß Winsen w ar um 1300 Residenz der Braunschw eigisch-
Lüneburgischen Herzöge.  Zahlreiche Mitglieder der Familie Wins haben Winsen zu ver-
schiedenen Zeiten, zum Teil schon im 11. Jh. , dauernd verlassen, wohl meistens deshalb, 
w eil sie in fremden Ländern Kriegsdienste taten und dann in anderen Gegenden w ieder 
seßhaft wurden. In dem etw a 3 Meilen von Winsen entfernten Lüneburg  lebten Ende des 
13.  Jh. und zu Anfang des 14.  Jh. Otto von Winsen (1297), Borchard (1305), Johannes 
(1310), Luderus (1313), Henricus (1317), Gerhardus (1321),  Gotfridus (1322), Petrus 
(1323), Everhardus (1341),  Wisekinus (1358), Gisekinus (1368).  Ein Priester Johannes 
von Winsen verordnete 1382, daß seiner Eltern Andreae v. W. und Gesen,  ingleichen 
seiner Großmutter Ghese Meynekens Jahrgedächtnis mit Seel-Messen begangen werden. 
Wie diese Winse mit den nachfolgenden Trägern dieses Namens verwandt sind, läßt sich 
nicht erkennen: 

Ludeke oder Ludolphus v. Winsen I  ließ sich 1359 in Lüneburg nieder, † vor 1374. 
Sein Sohn Ludolphus II war 1374 Ratsherr,  † 29.4.1419,  oo Margarete von Töbing,  Mei-
nekini Tochter,  † 1452. 

Von deren 8 Kindern setzt Ludolphus III  das Geschlecht fort.  Er war 1433 „Sülff-
meister“, 1452 Ratsverw andter, † 1463,  oo Elisabeth, Tochter von Herm. Kruse, die 1484 
noch lebte, 5 Kinder. Mit dem Sohne Johannes, 1476 „Sülffmeister“, 1488 „Baarmeister“, 
† 1492,  oo Anna Prawest, erlosch die Familie im Mannesstamm in Lüneburg. 1704 lebten 
Nachkommen in den Geschlechtern Semmelbecker, v. Stöteroggen, v. Tzerstede, v. Dith-
mersen,  Reimers,  Glöden, v. Dassel, v. Töbing, v. Düsterhop,  Elvern, Schumacher, 
Krogher, v. Döring. 

Das  Wapp en  dieser Wins soll gewesen sein; ein rot-  oder rubinfarbiger Schild, in 
demselben ein rechtstehendes Brustbild eines alten Mannes, Bart und Haare grau, grün 
gekleidet und mit einem Kranz von roten Rosen und grünen Lorbeerblättern um das 
Haupt. Auf dem Helm dergleichen zu sehen. Helmdecken r.  und w .  

Ein Tömke (Thomas) Wins hat sich im Heere des Markgrafen Ludw ig d. Ä.  von Bran-
denburg gegen Polen (1330-1334) befunden. In der Schlacht bei Cremmen, die 1334 zw i-
schen Herzog Barnim von Pommern und dem Markgrafen Ludwig stattfand (Fontane 
w eist hin auf eine Volksballade, die aber wohl die zweite Schlacht am gleichen Platze – 
24.10.1412 – betrifft) , w urde der Markgraf von der Lanze eines feindlichen Ritters aus 
dem Sattel  
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geworfen.  Als der abgesessene Feind dem Markgrafen den Todesstoß versetzen wollte, 
sprengte Tömke Wins auf seinem Streithengste heran und stieß dem Feinde seinen Drei-
ecker oder Stecher durch das Panzerhemd derart in den Rücken, daß er tot niedersank. Der 
gerettete Markgraf soll Tömke zum Ritter geschlagen und ihm seinen Armring geschenkt 
haben. Der Armring hat sich nach Aufzeichnungen von Jakob Wins (* 14.7.1581) tatsäch-
lich bis zum Tode von Adam Wins III (1594) immer im Besitze des Aeltesten der Familie 
befunden und ist dann bei der Schw ester Magdalena (oo Kronmeyer) wohl abhanden ge-
kommen. Der Stecher soll nach dieser Quelle bei den Vettern in der Mark Brandenburg, 
entweder zu Birkenwerder oder Stargard in Pommern, woselbst sie ehemals wohnten, 
verwahrt w orden sein. Die Tat  Töm k es  hat der Hofrat Hesekiel in seinen Wappensagen 
w ie folgt verherrlicht: 

„Es w ar an Cremmer Damme.  
Das war ein trüber Tag,  
Die Pommernschw erter schwangen 
Sich da zu schwerem Schlag, 
Schon sank vom hohen Rosse 
Der Markgraf Ludew ig,  
O Brandenburg, die Sonne 
In Not und Blut erblich.  
Schon zückt der Pommer grimmig 
Auf Ludw igs Haupt den Stahl,  
Da brach aus dem Gewimmel, 
Dem Blitze gleich, ein Strahl.  
Zu Boden stürzt der Pommer 
Vor dieses Strahles Wucht,   
So deckt am Cremmer Damme 
Der Wins Herrn Ludwigs Flucht. 
Wohl brennt die Niederlage 
Ins Herz Mark Brandenburg,  
Doch half  dem edlen Fürsten 
Sein Retter glücklich durch. 
Zum Ritter ward geschlagen 
Der Wins an jenem Tag.  
Der Markgraf gab zurücke 
Ihm redlich Schlag für Schlag. 
Den gold’nen Ring ins Wappen 
Bracht‘ er dem Winsenstamm, 
Der goldene Ring im Wappen, 
Der kommt vom Cremmer Damm!“ 

Vgl.  am Schluß das Wappen mit Reifen und Rin g  als Helmzier,  der Stern auf dem 
Helme w ird von einem spitzen Instrumente durchbrochen. 

Dieser Tömke Wins I  hatte einen  S oh n g leic hen  Nam ens,  dem es gelungen war, 
einen starken Hirsch lebendig zu fangen. Es heißt bei Kundmann „so einen überaus gro-
ßen Hirsch gefangen und lebendig überw ältiget, an seinen Wagen gebunden, die Geweyhe 
vergolden lassen, und also zu Berlin am Churfürstlichen Hofe zum Schauspiel herum 
geführet.“ 
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Der Sohn Tömkes II namens  Jaco b,  * 1355, † um 1429,  oo Ger t r ud  Bu ch ho ld t, 
hatte das Gut Zybien erworben; 1392 Lehnsbesitzer mit seinen Söhnen des dem Berliner 
Magistrat gehörigen Dorfes Falkenberg. Er ist der Stammvater der in Berlin und Frankfurt 
a. O. zu hohem Ansehen gelangten und um beide Städte hochverdienten Familie Wins 
geworden. Der Berliner und der Frankfurter Zw eig hatten gemeinschaftlichen Besitz bis 
zur ersten Hälfte des 16. Jh. Gertrud, „der alten Winsen“, wurde 1410 von der Stadt Frkf. 
(Od.) eine jährliche Rente gegeben. Die Wins gehörten zu den Landbesitzern und besaßen 
im 1480 auch die Dörfer Blankenburg,  Blankenfelde und Seeburg. Den Städten Berlin und 
Frankfurt haben sie zwischen 1458 und 1525 zahlreiche Bürgermeister und Ratsherren 
gegeben, infolge der allgemeinen Verschlechterung der städtischen Wirtschaftslage sind 
einige Linien zum Landadel übergegangen.  Der eine Zweig erwarb 1504 nördlich von 
Berlin von dem Grafen Joachim von Ruppin die Dörfer  Bir ken wer der  (samt Wohn-
hof), Hohen-Neuendorf, Borgsdorf und Hermsdorf sow ie die wüste Feldmark Birkholz als 
Lehnsgüter. Man hatte aber unterlassen, hierzu die Bestätigung des Kurfürsten einzuho-
len. Joachim I zog daher nach dem Ableben des Grafen (Januar 1524) die Güter einfach 
ein. Die Brüder Gregor und Hans Wins, Bürger zu Berlin, klagten gegen den Kurfürsten 
w egen Beraubung. Ein Lehnsgericht entschied 1527, daß der Kurfürst die Wins „restituie-
ren“ und auch die Gerichtskosten erlegen müsse. Eine Appellation des Kurfürsten an das 
Kaiserliche Kammergericht wurde kostenpflichtig abgewiesen. Die Wins blieben so zwar 
im Besitz der kurf. Lehngüter, aber Joachim I. rächte sich damit, daß er die genannten 
Brüder, w eil sie um Exekution w ider ihren Landesherrn gebeten, „lange Zeit in harter 
Gefängnis“ hielt.  Diese Freiheitsberaubung hielt im Februar 1533 noch an. Ein anderer 
Zweig kaufte 1564 die adligen Lehnsgüter im Storkow schen (Colberg, Eichholz,  S tr e-
g anz) und hatte sie auch 1670 noch im Besitz. Dieser Zw eig und der schon längst zu 
Birkenwerder gesessene gingen völlig zum Adel über. Gregor Wins und seine 3 Söhne 
erhielten am 1.6.1631 den Reichsadel. Aus der Linie Birkenwerder ist der kaiserliche 
Obrist Hans v. Wins hervorgegangen, der Berlin im 30jährigen Krieg schatzte. Die Berli-
ner Wins gingen unter den schwierigen städtischen Verhältnissen in w irtschaftlicher Hin-
sicht mehr und mehr zurück. Merten Wins mußte Ostern 1566 seine Wiesen und Aecker 
vor Cölln für eine Schuld von 421 fl.  verpfänden, und 1547 hatten 3 Vettern Wins bereits 
ihren Besitz Falkenberg verkauft. Ihr Stammgut Blankenburg w urde um 1573  an Kam-
mermeister Straube verkauft.  Das alte Burglehnshaus in der Klosterstraße (76) w ar 1594 
verkauft worden. Die Berlin-Blankenburger und die Frankfurter Linien haben von ihrem 
Adel keinen Gebrauch gemacht. Die Winse in Frkf.  (Od.) gehörten zu den ersten Famili-
en, die sich zur lutherischen Lehre bekannten: Sie stif teten auch am 11.9.1540 aus Hospi-
tal-Einkünften jährlich 20 Gulden für einen Knaben aus dem Geschlecht der Winse „zum 
Studieren“. 

Das Geschlecht der Winse ist anscheinend auch im Mannesstamme noch nicht ganz 
erloschen. In der Ehren-Rangliste,  die für die Berufsoffiziere nach dem Weltkriege aufge-
stellt w orden ist, sind noch 2 Oberstlt., 3 Hauptleute und 1 Oblt. a. D. verzeichnet. Leut-
nant L.  v.  Wins ist am 10.11.16 bei Sailly gefallen.  Das Geschlecht Wins kann im Man-
nesstamme auf etwa ein Jahrtausend zurückblicken, es hat viele Jahrhunderte hindurch 
zum Wohle des  
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Vaterlandes, besonders an der Spitze zw eier Hauptstädte Brandenburgs und als Offizieren, 
gewirkt, es hat seine Pflicht erfüllt!  Näheres wolle man aus der Stammtafel ersehen. 

Wap pen : In der Urkunde vom 1.6.1631 heißt es: „Wan w ir nun gnediglich angese-
hen, wahrgenommen und betrachtet haben das Uh r alt e,  Ad elic he un d Rit t er m äßi-
g e,  v or  un f ür den ck lic hen  Jahr en  en t spr o ßen e Gesc hlec ht  der en vo n Win-
sen , auch die angenehme, getrew , gehorsams, unverdroßen, nütz- und erspriesliche viel-
feltige Dienste, welche sie unsern höchstgeerten Vorfahren am Reich, Römischen Kaysern 
und Königen, in vielen unterschiedlichen Verrichtungen zu  Kr iegs-  u nd  F r ied ens-
zeiten ,  vielmahl r h üm lich  er zeig t  un d b ew iesen  . . .  so haben wir obbenannten 
Gregor,  den Vater,  mit seinen Dreyen Ernannten Söhnen Winsen, respective beeden der 
Rechte Doctoren, zur ergötzlichkeit  vorangeregten Ihrer treuwen, beharrlichen und er-
sprießlichen Diensten, diese besondere gnad gethan undt Ihnen  ihr  aner er b t es ,  b iß-
h er o Rüh m lic h gef ü hr t es  un dt  v on  Weilan dt  Kay ser  Henr ic o dem Vierten 
(1067) löbseligster gedechtnis Ihren Voreltern noch für 500 und ezliche 30 Jahren erteiltes 
Adeliches Wappen und Kleinoth, so mit Namen ist: Ein Blaw- oder Lasurfarber Schildt, 
dadurch in Mitte aber zwerch ein mit beeden spitzen unter sich gehender Regenbogen in 
seiner Naturlichen Farbe, im unterteil einen und oben zw een neben einander gestellte 
gelb- oder goldfarbene Sechseggete Stern, auf jetzt gedachtem schildt ein freyer, offener, 
Adelicher Thurnirshelm, beederseits mit blaw undt gelber Helmdecken, darob mit einen 
gelb- oder goltfarben Königlichen Thron geziert, aus w elcher auch zween gegen einander 
über sich gestellte Regenbogen,  aus jedw edem Sechsstrausenfedern nach einandergehend, 
die hintern unten drey abgehangendt, untern obern aber auch dry gelbe strausenfedern 
ober sich stehen, undt die Andern blaw sein, Inmitte deßelben ein gelb- oder goltfarber 
Sechseggeter Stern, dad ur ch  au ch  ein  Don ne r pf eil geh et ,  w elch er  den  vo n 
einan der  zer sc hleg et  u nd t zer t eilt , nicht allein gnedigst confirmirt und bestetigt, 
besondern au ch  no ch  f olgen der m aß en v er m ehr et , geziert und verbeßert und Ih-
nen, auch Ihren Ehelichen Leibeserben und derselben Erbenserben, Mannes- undt Weibs-
Persohnen, hinfuhr in ewig zeit also zu führen undt gebrauchen, gnediglich gegönnt und 
erlaubett.  Nemblich einen ganz blawen schildt, welcher in mitte der lenge nach in zween 
gleiche teil also abgeteilet ist: Im hintern erscheint auftrechts furw erts gegen den Vorder-
teil des Schildes gestellet ein weiß- oder Silberfarben gekrönter Löw, mit Roth ausge-
schlagener zungen, aber sich gewundenen doppelten Schwanz,  undt im fordern Rechten 
Pranken einen Goltfarben sechseggeten Stern haltend, undt im fordern blauwen teil der 
vorbeschriebene Regenbogen undt sternen, allermaßen,  w ie v or h er o  im  alten  Wap-
p en an gedeu t,  auf besagtem Schild zween gegen einander gekehrte freye, offene, Ade-
liche Thurniershellme, beyderseits mit blaw undt gelber Hellmdecken, auf jeden einen 
gelb- oder goldfarben Königliche Chrohn, auf dem hintern ein gezieret weisgekrönter 
Löw mit haltendem Stern,  allermaßen w ie im schildt. Vordern aber zwischen den zween 
Regenbogen der Goldtfarbene sechseggete  S t er n m it  sein em D on ner p f eil,  w ie 
im  alt en Wap pen  er sch ien en.“ 
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Außerdem wurden in der Urkunde die beiden Doktoren Gregor und Nicolas „nebst ih-
ren beiden Söhnen“ zu comites palatini ernannt und ihnen das Recht verliehen, im Namen 
des Kaisers Notarien, öffentliche Schreiber und Richter zu ernennen, unehelichen Kindern 
die Legitimation zu erteilen. Vormünder, Kuratoren usw. zu bestätigen und zu entsetzen, 
Adoptionen zu bestätigen, Leibeigene aus der Dienstbarkeit zu entlassen, ehrlose Perso-
nen wieder ehrlich zu machen, Doktoren, Licentiaten usw. zu ernennen,  Wappen mit 
Kleinod und Stechhelm zu verleihen,  Urkunden zu beglaubigen usw. 

Stammtafel Wins. 
A: Berliner Zweig Wins. 

Ja co b  I ,  * um 1340, † vor 1410, oo Ge r tr ud ,  geb. Buchholz, „die alte Winsen“. 
1392 urk. „junge Koppen“. 
3 Söhne 
C o p p en I I , * um 1362, † vor 1448, oo Anna  ..., lebte 30.5.1449. 

De ren Kinde r 
I . Michae l,  oo Katha r ina.  
I I . C laus I I , oo Ba rb ara . 

I  und II  w urden 23.9.1448 wegen ihrer Teilnahme an der Empörung gegen den Kur-
fürsten unter Einziehung der Lehen in eine Strafe von 1000 Gulden genommen. Ge-
horsamsurkunde vom 30.5.1449 auch für Katharina, Barbara und Anna, die ihr Leib-
gedinge abtreten mußte. Die Lehen w urden aber bald zurückgegeben. 

C ur d,  1417 urk. Geistlicher. 
Nic k el (Nicolaus, Claus) I, * um 1365, † vor 29.8.1439. Ratsherr in Berlin. 
1392 vom Rate Berlin mit seinen Söhnen (I-IV) belehnt mit dem Dorfe Falkenberg.  Er 
gehörte zu den Bürgern, die 1410 Dietrich von Quitzow  die Beute (städtische Viehherden) 
abjagten, aber in Gefangenschaft gerieten und erst nach längerer Zeit gegen hohes Löse-
geld freigelassen w urden.  Der Chronist sagt hierüber: „Quitzow hat etliche Berliner töd-
lich verwundet und 16 namhafte mit Pferd und Waffen gefangen hinweg geführt, darunter 
ein  fürnemer Mann mit Namen Nickel Wyns gewesen,  welchen er mit den Füßen in harte 
eyserne Fessel jämmerlich und schändlich als den ärgsten Dieb und Räuber, der doch ein 
ehrlicher Mann war, setzen lassen.“ Seine Söh ne (II-IV) erhielten 29.8.1439 wegen  Falkenberg 
Lehnsbestätigung . 

4 Söhne 
I. C op p e n I I I , * um 1390, † vor 29.8.1439. 
II. C laus I I I , * um 1392, † vor 30.6.1477. 1460-1468 Bm. in Berlin, oo  ... 
Belehnungen: 1450 mit Seeberg,  1460,  1465 und 1472 mit Einkünften aus Mehrow , 
1462,  1463, 1472, 1473 mit Besitzungen in Wedigendorf,  Buchholz und Wesendahl; 
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Seine Söhne 30.6.1477 mit Wesendahl,  Mere, Buchholtz und am 18. 6. 1478 mit 
weiteren Gütern und Renten in Buchholtz belehnt. 
Se ine Söhne  
a) C laus IV,  1481 Junggeselle, 1481 belehnt mit Hof zu Treben a. O. für 
seine Dienste, bei Riedel „Jakob“, 1482 Bürge, 1490  20.4. Leibgedinge. 
b) Jac o b  IV, † zwischen 1501-1508? 
(Jacob IV/Thomas II) verkauften 9.2.1482 die Dörfer Wesental und Buch-
holtz. Jacob verkaufte später das Dorf Meren). 

(1488-1494 zw eiter, 1495-1499 erster Bm. in Berlin. oo Barbara (lebte noch 1525). 
1492.  25.9. auf seinem Gute Stavetyn. 1492. 22.12. kaufte er Güter zu Crewn und 
Deuszen. 
De re n Kinde r 
1. Me r t in I I I , * um 1492, 1510 Student in Frkf. (Od.), urk. 1525, Priester. 
2. Hans I I , * um 1495, urk. 1527, 1538. † um 1575, oo 
1504 kaufte er mit Gregor I  die Dörfer Bir ken w er der .  Homstorff (Hermsdorf), 
Hohen-Niendorf, Borgstorf und die wüste Feldmark Berkholz. 1525 erbten die 4 
Brüder das Freihaus und Burggut zu Berlin. 

1 Sohn 
Jac o b  V, * ..., †... nach 10.4.1603. oo 
1565 das Wappen von Jacob Wins von Barke befindet sich im Taufkessel der St. 
Paulikirche in Brandenburg. 1568 als Erbsaß bezeichnet: Gläubiger von 700 Thl. 
25.4.1576, 28.12.1581 und 8.5.1598 mit den väterlichen Besitzungen belehnt. 
1579 große Verluste durch seinen Vetter Lew in Wins I.  1600 verkaufte er 
Hermsdorf. 
Kinde r von Jakob V 
Jac o b  VI , * ..., † ... urk. 10.4.1603. 1623. oo Ot t ilie  v.  Burgsd o r f. 
Grego r  I I , * ..., † vor 6.11.1647. 1584 Hauptmann von Driesen und 
Kurbrand. Oberforstmeister in der Uckermark. oo ... v. Kalk re uth. 
Kinde r von Gregor II 
Egid ius I I , † jung. 
Tho mas I I I , † jung. 
Hans IV,  * ..., † 2.11.1642. oo  Po lyxe na  Alve r ina,  Ma rk gr äfin 
vo n C la res sana,  geb .  Gr äfin vo n Ho d itz.  
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Kais. Kriegsrat , Oberst ü ber ein Kürassier-Rgt. Mit Christoph III unterm 27.5.1638 vom 
Kaiser in den F re ih er r en s t an d   erhoben. Er schrieb sich „Hans Edler Freiherr und 
Bannerherr von Leis und Wins“. 1633 mit Wallenstein vor Berlin, 1637 vom schwedi-
schen Oberst  v. Wrangel bei Brandenburg geschlagen, 1638 wieder in  der Mark (Bernau 
und Prenzlau muß ten  je 1000 Thaler zahlen). Er fiel bei Breitenfeld . Seine Tochter heira-
tete d en Grafen  vo n Festenberg. 

C hr isto p h I I I , urk. 1621. 1623 Kaiserlicher Oberst, fiel 2.11.1642 
bei Breitenfeld. 
Nic olas V, * ..., † ... oo ... Kaiserlicher Oberst, belehnt mit Cunow, 
Langenhagen, Schwochow, Schulzengericht Bor. ... 1656 Kaiserl. 
Hofpfalzgraf. 
1 Tochte r 
Do ro thea .  
Grego r  I I I , *  .. . , †  .. .   oo Ma r ie  Elisab e t v. Bre d o w.  
Nach 1642 Erbherr auf Birkenw erder usw. Mußte die Erbgüter für 20 000 
Thaler verkaufen, da er durch die Plünderungen,  Einquartierungen, Erpres-
sungen, die der Krieg mit sich brachte, in w irtschaftliche Not geraten war. 
De ren Kinde r 

1 . Alb er t .  
Bem er ku ng : In der Lehnsurkunde vom 6.  11. 1647 sind neben Gregor 
III  und Nicolaus V aufgeführt „ihres Br u de r s  Albrecht sel. minderjähri-
ge Söhne Gregor und Nicolaus.“ Diese Mißstimmung bedarf noch der 
Klärung. 
2 . Gr egor  IV,  Dr . ,  oo  
3 . Nico la us VI ,  Dr . , oo  
Assessoren beim Reichskammergericht. 
7 Töchter. 
Adelsdiplom 26.8.1631. Bestätigung durch Kurbrandenburg 1639. 

Eva ,  ledig. 
C äc ilie,  oo Rittmeister Georg Hrch. vo n Batus, schwedischer Ge-
neralmajor. 

3 . Egid ius  I .  
4. Grego r  I  (Hans II u. Gregor I) 1542 Gläubiger des Kurfürsten: 100 fl. 

nebst 6 % Zinsen. Urk. 1527. Ferner der Städte Berlin-Cölln (Urk. IVa 
26). 

c) And re as I , beim Tode des Vaters außer Landes. 1506 urk. Schöffen-
buch. 

d ) Ludwig I . 
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e) Thoma s I I , beim Tode des Vaters noch unmündig. 
III. M er ten I  (Martin), * um 1394, † ... Vgl. B: Frankfurter Zweig. 
IV. Do mes (Thomas) I, * um 1395, † vor 4.2.1465. 1426 bis 1434 zweiter, 

1436-1448 und 1453 erster Bm. in Berlin. 
Erwarb 30.3.1427 Dorf Blankenburg mit dem obersten und niedersten Gericht, Ein-
künfte aus Wartenberg. Die Einweisung vollzog Henning Stroband.  Vom Kurfürsten 
erhielt er als Mannlehen zur gesamten Hand Hebungen in Giesendorf (19.12.1429), 
ferner Kl.  Kienitz und Falkenberg (20.6.1431/3), Wartenberg, Widigendorf und Alt-
Landsberg (13.12.1433), Biesdorf (17.1.1435) und Heinrichsdorf usw.  (1.6.1441), 
Blankenburg (2.6.1441), Wedigendorf,  Biesdorf (4.2.1443) mit der halben obersten 
und niedersten Gerichtsbarkeit. Durch Reichtum und Stellung w ar er in Berlin-Cölln 
eine der angesehensten Personen. So w ar es für ihn selbstverständlich, daß er zu-
nächst die Partei der ratsfähigen Geschlechter gegen die Bestrebungen der gemeinen 
Bürgerschaft vertrat und dann, nachdem sich Geschlechter und Bürgerschaft wieder 
vereinigt hatten, Partei gegen den Landesherrn nahm. Am 24.9.1448 w urde er zu 
2000 Gulden Strafe verurteilt, die schließlich auf 1000 fl.  ermäßigt wurden.  Sein 
vom Landesherrn eingezogenes großes Vermögen erhielt er  in der Hauptsache (ohne 
Falkenberg,  Mehrow) zurück, nachdem er am 3.1.1449 gelobt hatte, daß er dem Kur-
fürsten treu sein wolle. Am 3.7.1452 wurde er belehnt mit Blankenberg und Renten 
aus Wartenberg, am 2.1.1460 mit Heinerdorf, Buchholtz,  Falkenberg, und zwar m it  
sein em  Br ud er  Mer ten  zusamm en . 1461 erhielt Thomas eine Rente vom 
Jungfrauen-Kloster vor Spandau (Priorin Marg. Honov). Thomas w ar verheiratet mit 
Gertrud,  deren Leibgedinge am 7.8.1419 festgesetzt (Hebungen in Wardenberg) und 
am 3.8.1449 (Hebungen aus Blankenburg usw.) vom Kurfürsten bestätigt wurde. Ihr 
Familienname steht noch nicht einwandfrei fest. Sie soll die Tochter von Heinrich 
Glinick von Kare gewesen sein.  Diese Familie Glinicke,  die schon 1412 zu Kare be-
gütert w ar, hatte zu Hohen-Schönhausen ihren Sitz (um 1450 besaß Hans Gl.  dort 10 
freie Hufen mit einer Schäferei; Heinrich Gl.  ist in der Lehnsurkunde von 1454 ge-
nannt). Es wird aber auch die Ansicht vertreten, Gertrud könnte eine geb. Dannewitz 
sein. Hans Dannewitz war 1400, 1404, 1408, 1411, 1413,  1415,  1416 Bm. in Berlin 
und starb 1416.  
Die 3 Söhne von Thomas wurden 1465 (Cop. 22,  11, f.  93, Staatsarchiv Dahlem) mit 
Dorf Blankenburg nebst Zubehör und jährlichen Renten im Dorfe Wardenberge „wie 
sie solche Güter von ihrem Vater Thomas Winse geerbt haben“ belehnt. Thomas be-
fand sich 1429 mit Paul Blankenfeld und 1463 mit Hakemann aus Frankfurt unter 
den Richtern, als der Markgraf über Anmaßung der Stadt Frkf.  klagte resp. Der Kai-
ser jene Stadt vor das Reich citierte. 

5 Kinde r 
a) Hans I , * um 1420, † vor 12.2.1475, war mit dem Kurfürsten Albrecht 

im Kriege gegen die Pommern. oo Anna ... (urk. 3. 1. 1449). 
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Er gehörte ebenso wie sein Vater und Wilke Blankenfeld 1449 zu dem „Wind-
borne“ (offener Brunnen mit eisernen Windeketten auf dem Molkenmarkte).  
Belehnungen vgl. Martin. 
Kinder 

1. Ger t rud , oo Hans Blankenfeld. 
2. Do ro thea , oo Hans Krewitz zu Berlin, † nach 1502. 

(Die Gattin Anna des Heinrich Krewitz beleibdingte der Kurf.  am 
6.2.1449 mit Hebungen aus Selchow; Heinrichs Belehnung mit dem Ge-
richte Mehrow 25.1.1458, mit Wilkendorf 29.4.1459). 

3. So p hie , oo Lucas Grieben, † 1503. 
1 Tochte r 
Agathe. 

b) Valenthin I , * um 1421, † vor 17.10.1481. 1465, 1466 zweiter, 1467-
1473 erster Bm. in Berlin. oo I Elisabeth (urk. 3. 1. 1449). oo Erdmutha, 
lebte 9. 4. 1497 (Leibgedinge als Witwe). 
Am 3. 2. 1472 zusammen mit Martin belehnt mit Gütern und Renten in Falken-
berg, wovon an 5 Scheffel die Gebrüder Thewes und Merten Wins in Frankfurt 
die gesamte Hand hatten; ferner in Sputendorf und Tzepernick. 27. 4.  (?) 1474 
kaufte er Rente in Newndorf.  Belehnungen vgl. Martin.  
Kinder 

1. C asp a r  I , Geistlicher. 28.6.1512 Besitzer des Erasmus-Altars zu 
Straußberg. 

2. Vale nt in I I , kurf. Rentmeister, 18.3.1499 Lehnsanwartschaft auf 
das Dorf Norelin (Nowelin) „wegen getreuer Dienste“. 

3 . The us I , kurf. Sekretär. 1499 Zeuge. 
4. Lud wig I I , 17.10.1481 noch unmündig. 

c) C athar ina, * um 1418, † ... 24.8.1436 Leibgedinge. oo W ilk e Bla n-
k e nfeld  in Berlin. 

d) Ger t rud , * um 1419, † ... 24.8.1436 Leibgedinge. oo Fr itz Be lk o w in 
Frkf. (Od.), 4.2.1443 Bm.,  
aus altem Patriziergeschlecht, dessen letzter Träger des Namens infolge Ver-
schwendung (1547) in Armut endete. Schon um 1308 stellten die Belkow und 
Hokemann die 12 Konsuln, Schöppen in Frkf.  Belehnungen vor 1373 (Fritzke 
Belkow ) , 8.5.1451 usw.  1452 Hermann Belkow Dr. der Arzneiwissenschaften, 
1453 Arzt des Kurfürsten. 1506 Conrad und Johannes Belcko Studenten in 
Frkf. 

e)  M ar t in I I , * um 1424, † vor 12.10.1494. oo nach 3.1.1449 Marthen ... 
(urk. 1503, 1504 Schöffenbuch). 
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Am 1.1.1447 wurde ihm Klein-Lübbichow verpfändet. Belehnt 9.4.1465 zu-
sammen mit Valentin mit Gütern und Renten im Dorfe Falkenberg; desgl. 
14.2.1466 mit Rente über 27 Hufen im Dorfe Sputendorf; desgl.  26.2.1466 
Renten im Dorfe Tzepernick; desgl. 9.1.1472 mit Valentin und Hans – zus. mit 
Theus und Merten in Frkf. – mit Gütern und Einkünften in Heinrichsdorf und 
Groß-Lubichin, im Zoll zu Frankfurt a. O. und auf dem Wendischen Hofe zwi-
schen Lebus und Frankfurt; desgl. 3.2.1472 mit Valentin und Hans mit Blan-
kenburg und Wardenberg „wie vom Vater geerbt“. 
1.10.1473 kaufte er Rente in Karo.  12.2.1475 beerbte er mit Valentin seinen 
Bruder Hans.  31.7.1476 mit Valentin und Theus und Merten in Frkf. (Od.) zu-
sammen belehnt wegen des entzogenen Besitzes des Zolls zu Reetz, 10.9.1482 
kaufte Rente. 
3.6.1483 erhielt er  das Burglehn (Klosterstr . 77) – bestätigt 26.8.1486 – mit der 
Verpflichtung, mit seiner Wehr das Schloß zu Cöln zu schützen.  Das Burglehn 
wurde als Leibgedinge für seine Frau Marthen bestimmt, die 4 Söhne seines 
Bruders Valentin erhielten die gesamte Hand daran. 
1486 Lehnsbestätigung – zugleich für Caspar I,  Valentin II,  Theus I , Ludwig II 
– wegen Blankenborch,  Wardenberg, Falkenberg,  Sputendorf und Czepernick. 
Ferner 19.6.1486 wegen Heinrichsdorf, Groß-Lübichin,  Zoll Frkf.  Wendischer 
Hof,  auch Theus u.  Merten in Frkf. Nach Thewes (B) Tode w urden belehnt am 
12.10.1494: B Merten II u. Stephan, A Theus I , Ludwig II , Christoph I,  Caspar 
II,  Valentin III , Hans III,  Merten IV, Melchior I , Georg. Urkunde 2.12.1495 
Belehnung (gesamte Hand) für Christoph I,  Caspar II,  Valentin III , Theus I, 
Ludwig II  und Hans III , Merten IV, Melchior I , Georg mit Heinrichsdorf, Gr.-
Lübicke,  Zoll in Frkf., Wend. Hof. 
9 Kinde r 

I. C hr isto p h I , * um 1460, † 1519.  oo  
1492 kaufte Rente in Spandow , 1497 Ratsherr in Berlin, 1501 bis 1509 zw eiter, 
1510-1518 erster Bm. in Berlin. Hatte Beziehungen zum ausw ärtigen Großhan-
del. 1515 verglich er sich wegen eines Warengeschäfts über 80 fl. mit Genger 
in Ulm,  1516 desgl. mit einem Bürger zu Leipzig.  Urk.  1503-1519 im Schöf-
fenbuch häufig als Ausleiher kleiner Geldbeträge. 
Kinder 
Anto n I , * um 1485, † ...  oo Do ro thea  v.  Buc hwa ld . 
Urk.  Berliner Schöffenbuch 1518-1524. Die Brüder (Anton I,  Bastian I , Fabian 
I , Joachim I) schossen dem Hochmeister Markgraf Albrecht 3000 preußische 
Mark vor.  1522-1525 bat er 3mal den Kurfürsten um eine „Fürschrift“, damit 
die Braunsberger ihm ihre für den Markgrafen Albrecht übernommenen Schul-
den bezahlten. 
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Ba st ian I , * um 1486, † ... 1523-1525 Ratsherr in Berlin, urk. Schöf-
fenbuch 1520-1524. 
Fa bian I , * um 1487, † ... 
Jo a chim I , * um 1488, † vor 1564. oo M argare te  v.  Ot te r sted t . 
Die Gebrüder (Anton I , Bastian I , Fabian I , Joachim I) verkauften 1520 an 
Margarete, Witwe von Anthonius Schmidt, für 24 fl. jährlich Zins in Blanken-
burg und Falkenberg Eigentum, das anscheinend kein Lehngut war.  Auch 
Schöffenbuch 1520 (Anton I , Bastian I, Fabian I,  Joachim I) Andres Boldecke 
habet pacem ower dy Winße 584 fl. 1541 waren „die Winse“ noch collatores 
(Patrone) über Falkenberg und Blankenburg.   
Bem er k un g: Am 31.3.1541 Bestätigung des rittermäßigen Reichsadelstandes 
und vermehrtes Wappen. Das Stammwappen bekam einen 12mal in Silber und 
Rot geteilten Rand und der Helm ein neues Helmzeichen. 
Kinder von Joachim I 
a) Anto n I I , * ..., † vor 1593. 
1564 Erbteilung (Anton II,  Christoph II , Bastian II,  Andreas II).  1565 Erbsasse 
auf Blankenburg. Um 1573 verkaufte er Blankenburg an Kammerrat Straube, 
von dem es 1654 auf Bm. Benedict Reichhardt (Berlin) und 1662 auf Bm. Jo-
han Tieffenbach überging. Weiterverkauf 1683.  Kinder von Christoph II , die 
1571 noch unmündig waren, Wolf Christoph I , Joachim II , wurden mitbelehnt. 
b ) C hr isto p h I I , * ..., † vor 1571, oo ... 
Kinder 
W o lf Chr isto p h I ,  * ..., † ... oo ... 

1 . And res  I I I .  
2 . Anto n I I I .  

∆ oo  Arnd von Radys. 
Jo a chim I I ,  * 1560, † ..., urk. 1641, 1642 Brandenburg. Oberst-
wachtmeister a. D. (urk. 28.8.1633). Kaufte die Güter Colberg, Eichholz 
und Stregantz. oo I  Eva  v.  I lo w,  I I  Bar b.  Ma rg.  v.  I lo w. Sie hei-
ratete nach Joachims Tode in 2. Ehe Bernhard von Oheimb, Erbsaß auf 
Wittstock, zu Eichholtz und Colberg. 
Wolff Christoph I  und Joachim II  verkauften 1594 das Burglehen Klosterstraße 
77.  

W o lff C hr is to p h I I  aus 2. Ehe, * um 1600, † vor 1672, sein 
Testament vom 15.11.1671. Erbsaß zu Eichholtz und Colberg. 
oo 15.2.1665 Ursula  M argare ta  v. Ma lt itz,  T. von Hans Otto 
von Maltitz weiland Erbherren auf  
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Gerstorff, als Wwe. 14.8. bis 21.8.1672 urk. (Vormundschaft für 
ihren unmündigen Sohn). 
C hr is to p h Ehr entre ic h,  * um 1666, † 22.4.1711, Erbsaß auf 
Colberg, Eichholtz und Stregantz. oo 1693  Ba rb ara  Syb illa 
Gans Ed le  Fre iin vo n Put litz. Führte die Vormundschaft über 
ihre minderjährigen Söhne Adam Christoph und Christoph Eh-
rentreich. 
1. Ad am C hr isto ph, * um 1694, † ... Urk. 8. 7. 1719 u. 28. 4. 
1720 (Lehnskanzlei), Leutnant a. D. Seit 1718 (Teilung) Erbsaß auf 
Colberg und Klein-Eichholtz. oo Do ro the a v. Put t litz. 
7 Söhne 
Geo rg W ilhe lm, * ... 1723, † ... 1786. Ingenieur-Kapitän. 
Alb rec ht  W ilhe lm,  Leutnant (Kürassier), † 1756 infolge der 
Verwundung bei Lowositz. 
C ar l C hr isto p h, Leutnant (Füsilier), † 8.6.1758. 
Fr ie d r ich Sigismund ,  Kapitän (Dragoner) a. D. 11.6.1753. 
Jo ha nn Fr ied r ich, Leutnant. 
Ad am Leo p o ld ,  1793 Oberst (Kürassier), Besitzer von Segast. oo 
III. Katha r ina v. W inter fe ld , sie erbte von der verwitw. Major 
v. Bismarck geb. Gräfin von Katte († 16.1.1789) 3219 Thl. 

a)  Leo p o ld  Ge b ha rd , * ... 1776 Salzwedel, † 3.10.1831. 
Feldzüge 1795, 1813-1815, Rittmeister (Husar). 

1817 Major, 1821 Obstlt.,  1822 Kommandeur des 1. Ulanen-Rgts., 
30.3.1826 Oberst.  Pour le mérite, E.K.I. , Russ. St.  Annen-Orden 2. Kl.  oo 
Henr iett e v.  F r ese.  

Kinde r 
Gustav Le o po ld  M o r itz Fr ied r ich W ilhelm,  * ... 1813, 
† 26.2.1843 im 3. Ulanen-Regt. als Leutnant. 
 ∆  oo Landrat v.  Fre se . 
So phie , oo Appellationsgerichtsrat v.  Hugo .   

C ar l Ludwig,  Major. 1795 verabschiedet. 
2. C hr isto ph Ehre nt reich, * um 1696, † ... Seit 1718 (Geldab-
findung) Erbsaß auf Stregantz, urk.  
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14.8.1724 zu Stregantz (sein Hund hatte einen Hasen erwürgt), ferner 
5.7.1773.  ... 
1 Sohn 
Jo ha nn Sigmund  Ehre nt reich, * 1726, † 26. 2. 1782. Leutnant 
bei J. R. 49, dann auf Vorwerk Wulffersdorf, wo die Kroaten ihm 
Haus und Hof plünderten und eine Feuersbrunst Ställe und Scheu-
nen vernichtete. oo 8. 1. 1756 C athar ina v. W agensc hütz, † in 
Wendisch Buchholtz, 74 Jahre alt. Lebte noch 1799. Lehngüter 
vereinigt (Adam  Christoph und Christoph Ehrentreich) im Besitze 
eines v. Wagenschütz (1786). 
5 Kinde r von Johann Sigmund Ehre ntre ich 
Ernst  Fr ied r ich Sigismund ,  * 8.6.1759 in Woltersdorf. 1804 
Major. † 29.8.1814. 
C ar l W ilhe lm,  * 4.1.1761. Kadett, dann im Rgt. Nr. 36, am 
11.9.1798 für tot erklärt worden. 
August  Lud wig,  * 15.2.1767, 1811 Major. † 15.12.1833. oo 
Jo h.  Eleo no re W elme r .  

a) Alexande r  Le p o ld , * 1800 Breslau. Major. † 4.6.1840 b, 
Schwester Henriette. 

Heinr ic h Sie gfr ie d,  * 4.11.1764, Kadett, Kapitän, † 1.2.1820. 
Ferd ina nd ,  * 23.1.1771 in Sinsdorf, Kadett, Hauptmann, † 
30.9.1853. oo I . So p hie v.  Zilinsk a,  I I .  El.  C ath.  Hase n-
k rug (auch 2 Töchter: Emilie und Isabella). 

a)  Ad o lp h I , * 4.1.1818 in Jüterbog. Kadett, Major a. D., † ... 
oo Ph. Sc hrö d er . 
Kinde r von Adolph 
W ilhelm,  * 6.6.1861. Kadett in Bensberg. 
Pa ul, * 4.3.1863. 
Ad o lp h I I , * 26.12.1865. 
Emma,  * 8.9.1858 
Auguste,  * 7.11.1867. 

b ) Lud wig I I I , * 4.12.1823 in Mgdb. 1872. Oberst a. D., †  ... 
oo  Anna v.  Pip er .  
Kinde r von Ludwig 
Günthe r , * 3.8.1862, † 22.4.1869. 
Diet r ic h, * 17.10.1865, † 17.1.1866. 
Agne s.  



78 

Luise . 
Susa nne.  

c)  He rmann, * 2.8.1825. Major im 78. J.-R. † ... oo Emmi 
Bec k mann.  
6 Kinder 
Ed uard , * 18.12.1852. 
5 Töchter: Emmi, Anna, Helene, Olga, Martha. 

d) Bast ia n I I , † vor 1593, 1571 belehnt mit Colberg, Eich-
holtz und Stregantz durch Markgräfin Katharina, 

e) And rea s I I , † vor 1564. 
II. C asp a r  I I , 1508 Mitglied der Marienbrüderschaft. 
III. Valentin I I I , * ..., † vor 1541. oo Ca thar ina  (1541 als Wwe. Obli-

gation der Stadt über 400 fl., 1543 verkaufte sie Haus in der Georggas-
se an Eisleben). 1521 bis 1524 Ratsherr in Berlin, 1506-1524 urk. 
Schöffenbuch. 
1 Sohn 
M erten,  * ..., †... , lebte 1566.  oo  M ar ia Eisleb e n,  T. vom Super-
intendent Johann Eisleben. 

IV. Hans I I I , * um 1475, † ... oo 
1508 Mitglied der Marienbrüderschaft.  20.5.1517 erwähnt bei den Lehnsstrei-
tigkeiten wegen Blankenburg. 13.11.1517 Burgleben (mit Christoph zusam-
men) am S. Georgen-Tor erwähnt.  1511 auf den Leipziger Märkten als großer 
Berliner Fischhändler genannt. 1506 bis 1524 urk. Schöffenbuch. 

V-VII.  M er te n IV, M elc hior  I ,  Ge o rg,  am 2.12.1495 unmündig. 
VIII. Anna,  † 1596.  oo C hr isto p h Mo ller  in Frkf. (Od.). 

1 Sohn 
Geo rg Mo ller ,  1596 Belehnung: Geserische Mühle. 1567, 1571 hat-
ten Georg und Margarete ihren Anteil an der Mühle an Anna abgetre-
ten. 

IX. M argare te ,  oo Anthonius Schmidt in Berlin. 
Bem.:  Durch Urkunden von 1527 ist erwiesen, daß Anna Wins die Ehefrau von Erasmus 
Moritz und die Schwester von Fabian Wins w ar. Nach Leberecht v. Guerickes Ahnentafel   
ih r e Mut t er  Ann a v .  Blank enf eld,  ihr Vater Hans Wins und ihr Großvater mütter-
licherseits Joachim, ih r  Ur gr o ßv at er  Tho mas vo n Blank enf eld.  Da Thomas kei-
nen Sohn Joachim hatte,  so kann Anna nach den Altersverhältnissen usw. nur das älteste 
Kind von Wilhelm von Blankenfeld gewesen sein. Nun ist aber Fabian Wins nicht der 
Sohn von Hans Wins,  sondern von Christoph. Ein weiterer Fabian Wins kann noch nicht 
eingegliedert w erden. War Fabian (?)  II  nicht der Sohn von Fabian I , sondern ein Sohn 
von Hans, so wäre v. Guerickes Angabe bestätigt.  
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Auf die nahen verw andtschaftlichen Beziehungen der Familie Blankenfeld zu Hans Wins 
lassen auch die Worte von Katharina Blankenfeld, sie wolle zu ihrer „Muhme Hans Win-
sin“ gehen, schließen. Der letzte Fabian Wins (Fabian (?) II)  ist vor 1564 gestorben; denn 
bei der Erbteilung von 1564 heißt es „auch von  ihr em Vet ter  F ab ian Wy nsen   ih-
nen  durch  seinen  tödlichen  Abgangk  heimgefallenen  Lehngüter“.  Wäre  dieser  letzte  
Fabian Fabian I , so hätten vielleicht auch Bastian oder Anton noch erw ähnt werden müs-
sen. 
Ein Fabian Wins studierte 1506 in Frkf. (Od.) (wohl Fabian I) . Im Berliner Schöffenbuch 
ist 1516 (194) und 1523 (327) Fabian W. genannt, in den Berliner Verträgen 1543 mit 
dem Zusatz „Vorstand“. 1541 (Urk. Stände a. III  223) bekennen Bm. und Ratm. von Ber-
lin-Cöln, dem Fabian W. 1000 Gulden zu 6 % zu 1/4jährl.  Kündigung vor Zahltermin zu 
schulden. 1545 sind „Fabian, Hans, Christof, Jacob und Hieronymus „Gevettern“ die 
„Win se“ als Zeugen bei der Versöhnung genannte (Berl. Vertr .) ; vgl.  B Hieronymus I,  A 
Fabian II , Jacob V,  Christoph II , Hans II . Da Fabian an erster Stelle genannt ist, dürfte er 
der älteste Vetter gewesen sein; sein Geburtsjahr könnte um 1500 liegen,  das seines Va-
ters Hans (?) um 1475. Die Urkunde des Fabianus Wynns von 1527 (ohne Datum),  in der 
er „bekennt, daß mit seinem Willen seine Schwester Anna 34 Gulden, w elche Ernst von 
Schönebeck – mit seinem Troß – bei ihr verzehrt,  von Kurfürstlicher Seite empfangen 
möge“, ist in Retberge ausgestellt worden.  Die Ortsangabe ist schwierig zu lesen, dürfte 
aber von Brose richtig angegeben sein (Dahlem Rep. 61, 21). Die Urkunde von „Anna 
Wins, Aßmus Moritz Hausfrau“, über den Empfang jener 34 Gulden ist in Mgdb. „am 
dinstag nach Matthaei“ (24/9) ausgestellt worden. Wo lag nun Retberge? In dieser 
Schreibweise ist der Ort nicht zu finden; vgl. aber Rethberg (Brake), Rettenberg (Sontho-
fen),  Rettenbergen (Augsburg).  
Ist jener Fabian, der Bruder von Anna, der Sohn von Christoph Wins, so müßte also des-
sen Frau Anna Blankenfeld gewesen sein. 
Für die Forschung bleiben diese Fragen offen, es ist aber noch auf 2 Bilder hinzuw eisen: 
1.  Mar ienk ir c he Ber lin : Darstellung der Jungfrau mit dem Leichnam des Herrn und 
zwei w eiblichen Heiligen. Unten links das Wappen Wins, dann ein knieender Donator mit 
dem Rosenkranz, dahinter 8 Söhne. Rechts in vorderster Reihe die Ehefrau mit 5 Töch-
tern, in zweiter und dritter Reihe vielleicht noch 2 Ehefrauen mit je 1 Tochter. Bei diesen 
10 weiblichen Personen befindet sich in Höhe der vordersten Reihe ein Wappen, das auf 
w eißem Felde einen roten Schrägstreifen von links oben nach rechts unten hat,  in dem 3 
treppenförmig angeordnete weiße Quadrate liegen. Jahreszahl  fehlt. Das Oelbild soll aus 
dem Anfang des 16. Jh. stammen; es könnte sich demnach um den 1519 gestorbenen Bm. 
Christoph Wins handeln. Aber auch Martin II,  der am Schluß des 15.  Jh. starb, könnte in 
Frage kommen. 
2.  Klos t er k ir c he Ber lin : Eine 1890 von Bianconi anscheinend nicht glücklich res-
taurierte Kreuzesabnahme. Der Leichnam Jesu von Maria gehalten,  links Johannes, rechts 
Magdalena,  Engel mit Marterwerkzeugen usw. , oben ein Spruchband. Unten 2 Stifterfigu-
ren, Mann und Frau,  bei d er  F r au  das  Wap pen  Blank enf eld. Wappen des Mannes 
und Jahreszahl fehlen.  Daß jenes Wappen zugleich für den Ehemann gelten soll, erscheint 
nicht w ahrscheinlich. Es kann bei der Restaurierung übersehen worden sein,  wenn es sich 
nicht mehr abhob (z.  B.  Winswappen). Leider ist nicht ersichtlich, ob das Paar Nachkom-
men hatte.  
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B. Frankfurter Zweig Wins. 
Mer t en (Martin) I , * um 1394, † . .. 1460, oo Ann a Lü neb ur g (Lunenborg). 
Bm. in Frkf.  (Od.). Wappen an zahlreichen Bürgerhäusern (Forststraße 5,  Junkerstr . 25 
pp.).  1437 belehnt mit Zoll zu Rätz. Wegen der Belehnungen mit Heinerdorf, Falkenberg 
usw.  vgl. Berliner Zweig. Am 9.7.1479 verkauften Thomas und Mertin Winsz, Gebrüder, 
und Sebastian, Lucas und Mathias, gen. die Louemborger,  Gebrüder, Bürger zu Frankfurt, 
dem Kurfürsten Albrecht von Brandenburg, dem Lehnsherrn, ihr Drittel am Zolle zu Retz 
für 420 rh. Gulden; vgl. A  Martin II . 
3 Kinder von Me rte n 
Theus I ,  * um 1444, † vor 12.10.1494. 
Bm. in Frkf. (1483). 1486 hatte er mit seinem Bruder an 5 Hufen zu Falkenberge gesamte 
Hand. 

oo M ar tha.  Ihr Leibgedinge Renten vom Rathaus Frkf., Heinrichsdorf, Wend. 
Hof 14.2.1495. 
De ren Sohn 
Step han, * ..., †... 1517.  oo 

1501 Kirchenvorsteher, 1507, 1509, 1511, 1515 Ratsherr in Frkf.  1494 (Stephan, 
Claus I , Mertin III,  Theus II)  Lehnserneuerung vom Johanniter-Orden w egen Heiners-
dorf und 2.12.1495 Zoll zu Frkf.,  Heinrichsdorf, Groß-Lubicke, Wend. Hof.  

4 Söhne 

O 
O 
O 
Me lc hio r  I , 1515 Student in Frankf., lebte noch 24.3.1536. 11.8.1517 
sein Vormund Bm. Claus W. 

C athar ina,  oo Jo ha nn M it telst r a ß  in Frkf. (Stiftung der Susanne M. für 
Gertraudenkirche). 
M er te n I I ,  * ... 1445, † ... 1494 nach 12. Oktober (nach der Gedenktafel 1495). 
Bm. in Frkf. 1491. 12.10.1494 mit Stephan zusammen belehnt Zoll in Frkf. oo 
M argare te Hac kem ann   
(Hakemann, Hok em ann ,  ein sehr reiches Geschlecht auf Zybien, das 1312 schon 2 Altä-
re in Frkf. (Pfarrkirche u. Siechenhaus) stiftete. 4.9.1496 ihr Leibgedinge, † 1523). 

De re n 4 Kinder 
I. C la us I ,  * ... 1466, † vor 30.3.1533. 
1507 Rm., 1515, 1516,  1520 Bm. (1521, 1524, 1530,  1531 gen.) in Frkf. Belehnungen 
1483,  1514, 1517 (Dolgelin,  Lissow), 1523,  1524, 1484 kaufte er Rente in Biberstich. 

oo I .  Anna  So mmerfeld,  
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II. Ger t rud  Sc hulz,  
Tochter von Sebastian Sch. u. Kath. Scheffler, Leibgedinge 11.8.1517. † 1546. Am 
30.12.1543 und 3.1.1545 Errichtung einer Armenspende durch Gertrud und ihre Söhne 
Melchior II, Christoph I  und Niclas II. 
Aus I 2, aus II 7 Kinder (a/i): 
a )  And re as I ,  
Magister der freien Künste, Doctor der Arzneiwissenschaft (1506), Professor der Me-
dizin, 1522 Rektor der Frkf. Univ. † ... 1529, 
oo I .  Anna  Sac ht leb e n,  

II. Ma rga rete , T.  vo n The us W ins. 
3 Kinde r aus II 

1. Hiero nymus I ,  1542 urk. 1547 Student Frkf., Dr., Fürstl. Briegischer 
Rat, † 1571, oo Do ro the a Ro c hlitz. Deren 4 Kinder: 
Hiero nymus I I ,  Dr., Advokat in Cüstrin, 1582 Lehen, lebte 1608, † vor 
17.7.1610, oo I. C atha r ina Birk ho lz, T. des Rentmeisters B, oo II. C a-
thar ina  Rad e ma nn, lebte 1608. Sein Sohn 

And re as I I , 1610 unmündig. 
So p hie , oo Kfm. J. Kolshorn. 
Dor othea , † jung. 
Eva , oo Peter Flöter in Landsberg.  

2. Tho ma s (?) ,  urk. 1546. 
Berliner Münzmeister schuldete den Gebrüdern Hieronymus und Thomas 200 
märk. Gulden. Thomas ist aber 1531, 1533, 1535, 1536 als Sohn von Andreas 
nicht genannt. Belehnt wurden damals Melchior II , Christoph I,  Niclas II , Hiero-
nymus I , Albrecht I , Melchior I  und Theus II . 

3. Alb re cht I , * ... 1528. 1563 hatte er 2000 fl. auf einem Vorwerk stehen. 
1569 Bm. in Frkf. Besaß ein Haus Oderstraße 31a, veranlaßte Neubau der 
Georgenkirche, Medaille von 1578 mit Wappen und der Umschrift: „Spes 
Mea Christus.“ Testament 1582. † 16.7.1583. 
1551 oo I. Ge r t rud  Heiland,  T. des Ratsherrn Ers. zu Breslau. 
1558 oo II. Anna  Har ke , die 9 Monate nach der Verheiratung starb. 

oo III. Anna Sac ht le b en. 
1565 oo IV. Anna  Pr uc kma nn, T. von Bm. Gregorius Pr. zu Alt-Stettin 
und seiner Ehefrau Anna Sachtleben, T. des Bm. Petrus S. zu Alt-Stettin; 
† nach 1589. Ihr Wappen ein nach rechts springendes Einhorn auf 
schwarz-weiß geschachtetem Schildfuße. 
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Kinder aus I 
M argare ta ,  oo Ratskämmerer C hr isto ff Sc hultze in Frkf. 
M ar tha , * 10.11.1554, † 22.1.1620. oo I. 19.5.1572  
Kaiserl. Boyfaktor und Ratsverwandten  H. Michael Jordan, † 5.2.1588 
(Sohn 10.5.1584 Albert Jordan). 

II.  19.1.1591 Ratsverwandten  Se b ast ia n M itte lst r aß ,  Mag. 
in Frkf. († 11.8.1617 ohne Nachkommen). 
Beide Kinder wurden von 1560-1565 in Breslau durch der Mutter Schwes-
tern und besonders durch die Muhme Barbara Heugelin erzogen (Leichen-
predigt 1620). 
Kinder aus IV (5 Söhne, 4 Töchter) 
Alb er t  I ,  war Syndicus der Stadt Groß-Glogau, bei ihm lebte meh-
rere Jahre die junge Schwester Marie (Leichenpredigt von 1638). 
Alb rec ht  Fr ie dr ich, oo M argare the Sanftleb en.  
(wohl mit Albert I  identisch), † vor 24.1.1621. Mathäus V, Christoph III, 
Albrecht II , Lew in II, Adam II, Jacob I . Hieronymus II , Albrecht Friedrich, 
Gregor, Balthasar I  belehnt 17.5. u. 27.5.1600 (Zoll im Rathaus Frkf. u. 
Wendischer Hof); ferner 17.7.1610: Albrecht Friedrich, Gregor,  Balthasar I, 
Andreas II; ges. Hand Mathäus V, Christoph III , Albrecht II,  Lewin II , A-
dam II, Jacob I; ferner 24.1.1621 Gregor, Balthasar I . Andreas II , Christoph 
III , Hans,  Albrecht IV,  Mathies,  Albrecht II , Adam II,  Jacob I.  
Gregor (Georg?), Advokat in Stettin, oo  M agd ale na  Me ier s ick . 
Er kaufte Gr. Lübbichow ganz. 
Ba ltha sar  I , O in Drossen, oo M argar ethe  ..., 11.2.1618 verkauf-
te er an Gregor. 

De re n Kinde r: Alb re cht I I I ,  Balthasa r  I I .  
Anna,  oo Frkf. Bürger Mo ller ,  
Elise ,  Sa b ine .  
M ar ie ,  * 28.12.1579, † 24.8.1638. oo 6.11.1597 Kaiserl. Boyfaktor  
Jo ha nn He nc k el 
in Donnersmark, dann Verordneter des Rats in Frkf. (Ratsverwandter). Dem 
Boyfaktor war der gesamte Handel in See- (Boy-) und anderem Salz unter-
stellt.  4 Söhne, 2 Töchter, w ovon 1638 noch lebten 2 Söhne, 2 Töchter. 

b) Anna, oo Schulzke (Bastian ? urk. 1515 v. 1.8. als Sohn von Claus I be-
zeichnet). 

c) C hr is to p h I , Student 1519 in Frkf. a. O., Bm. in Frkf. 7.3.1553 Lehns-
bestätigung. † 20.6.1553. 
Vgl.  seine Stiftung fürs Jakobi-Hospital, die erst später (19.8.1555) errichtet wur-
de.  
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oo Eva, T. des Ers. He ila nd   zu Breslau. 
Tochter M agd alena,  oo W o lf vo n W ied e b ac h.  

d) Niclas I I ,  Student 1519 in Frkf. Bm. in Frkf. Abgeordneter von Frkf. bei 
der ersten allgemeinen Kirchenvisitation 1540. 1553 Lehen. † 7.2.1559. oo 
(kinderlos) Catharina Gastmeister, 
die 1566 den Professot Ludolf Schrader in Frankfurt a. O. heiratete und 24.8.1591 
kinderlos starb. 1559, 1568, 1579 Rektor,  4.1.1567 Ritter des Johann-Ordens, seit 
1560 auch kurfürstl. Rat (Schrader gehört zur Linie I  B). 

e) Me lc hio r  I I ,  * ... 
1544 Dr.  jur., dann Professor in Frkf., 1540 Rektor,  1542 Dekan seiner Fakultät, 
dann (1545) Syndikus der Stadt Stettin, † 30.5.1561 als kurf. Rat. 
oo He d wig Stymmel,  † 3.12.1587. 
Sie weihte 1580 ihrem Gatten ein Bild 128 : 147 cm „Der ungläubige Thomas“ 
(Marienkirche in Frkf.) . Am Fuße des Bildes auf einer Tafel die knieende Gestalt 
des Dr. Melchior und die der Stifterin mit 3 Söhnen und 2 Töchtern. 4 Kinder au-
ßerdem †. 

1. Traja n,  1549 Student Frkf. † ... 1578.  
2. C hr isto p h I I ,  1555 Student Frkf., † ... 1571. 

24.4.1571 beide mit Zoll im Rathaus Frkf. belehnt zugleich mit Alb-
recht I, Hieronymus II; gesamte Hand Martin IV, Matthäus III, Le-
win I, Hans I, Adam I. 

3. Eup hro syne,  oo I. Johann Ryke, † 1576, II. Mitius. 
Kinder aus II: Tra jan, C hr is to p h. 

f) C atha r ina,  oo Frkf. Bürger Andreas Lindholz, Kauf- und Handelsmann, 
Kämmerer zu Cölln, * um 1495. 
Ein Sohn: 
Ba r tho lo mäus,  † 3.5.1585. 
Bem.: Eine Anna Wins war die Gattin von Peter (d. J. ) Lindholz, Kauf- und Han-
delsmann,  1527-57 Rm.,  1564-1566 Kämmerer zu Cölln,  † 1578. 

g) Ursula,  oo Wolf Schulz. 
h) Do ro thea , oo Münzmeister Kemmnitz in Frkf. (Wappen: 3 rote Rosen auf 

Schild und Helm). 
i)  Ba rb ara , oo Ratmann Johann Häuglin (Heugelin) in Breslau. 

I I . C atha r ine,  oo Kämmerer Rad e ma nn.  
III.M er t in I I I ,  * ..., 1496 noch unmündig. † vor 1517 11.8., d. h. vor der Beleh-

nung (Claus I, Theus II, Melchior I) mit dem Zoll aus dem Rathause zu Frkf. 
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IV. The us I I ,  beim Tode des Vaters noch unmündig.  
1533,  1538, 1545 Bm. in Frkf. , 1536/38 belehnt mit dem Dorf Treplin usw ., besaß 
das Haus Oderstr . 37 (1548),  † 1551.  
oo I .  Ima Benigna  Buc hho lz,  T. von Christian B. in Frkf.  († 1491) und 
seiner Gattin Benigna Kemnitz. I I . Cä cilie , T. von  Nic o laus v.  Fuge  
auf Wittersin. 

(1 Sohn und 1 Tochter sind nicht ermittelt worden; vgl. Bild.) 
a)  M argare te,  oo And re as  W ins.  
b) M ar t in IV, Lehen 7.3.1554. Kfm. u. Ratsherr in Frkf., lebte 1584, † 

vor 27.5.1600. oo ... 
1. Ma r t in V,  1563 Student Frkf. (als Knabe). 
2. Ma thä us IV, 1555 Student Frkf. 
Beide † jung. 

c) M athä us I I I , 1552 Magister, Dr., Ratsverwandter und Advokat in 
Stettin, lebte 1584, vor 27.5.1600 †. oo ... 

1. Ma thä us V,  Dr. jur. in Crossen, oo Elis. Müller aus einer sehr be-
güterten Familie in Crossen. 
Advokat der Kurfürstin von Brandenburg und des Markgrafen Christian in 
Crossen. Wohnte später in Stettin, w o er ein Freihaus erwarb. 27.5.1600 
belehnt (Mathäus V, Christoph II,  Albrecht II , Lew in II , Adam II, Jacob I) 
im Rathaus Frkf.  und Wend. Hof. † vor 24.1.1621. 
Kinde r: 
Hans, Alb re cht , IV,  M athie s (alle drei am 24.1.1621 unmün-
dig zu Stettin. 

2. C hr is to p h I I I ,  1564 Student, Frkf. 
d) Lewin I , 1557 Bürger in Leipzig. 1574-1579 Ratsherr in Berlin, ein 

unruhiger Geist, † 1581, 14.5. oo M agd alena Dör ing. Trieb Handel 
auf den Leipziger Märkten. 

1 . Alb rec ht  I I . 
2 . Lewin I I . 

Beide 17.5.1600 außer Landes, desgl. 1621. 
e) Hans I ,  1541 Student Frkf. Bm. in Landsberg a. W., lebte 1584, † vor 

27.5.1600, oo ... 
(Riedel D 141 in Haft wegen unverschuldeter Sache 1583.) 
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1. Ada m I I , † vor 1636. 
2 . Anna.  

f) Ba rb ara ,  * ... 1524, † ... 1551,  Hans v. He ugel,  der mit Kaiser 
Karl V. nach Italien zog und Rom mit erstürmte. 

g) Ad am I ,  * ... 1535, 1544 als Knabe Student Frkf., † ... 1589, Kfm. zu 
Breslau, oo I. Anna  M o na u aus Gleiwitz.  II. 1573 Ma r tha 
Kauffmann aus Löbenthal in Franken, C. von Adam und seiner Ehe-
frau Eva Heugelin (T. vom Breslauer Rat Andreas Heugel von Po-
lackwitz). † ... 2.1590. 

1. Ma gd a le na , * ... 1573, † 12.5.1656. oo I. Ratsherr Heinrich  
Kro nmeyer   in Breslau, † 1594, II. Kurfürstl. Rat Gregor  v. 
Lehma nn  auf Bisnaw, Klixen pp. 

2. Ma r tha , † 4.4.1613, oo Ge o rg v.  Sa eb isch auf Mahlen u. 
Freywalde. 

3 . Eva , oo Hans Thie le.  
4. Ada m I I I ,  am 17.8.1594 in Mahlen beim Baden ertrunken im 

Alter von 15 Jahren. 
5. Jac o b  I ,  * 14.7.1581, 

verlor 1589 seinen Vater,  1590 seine Mutter, kam 1593 nach Warschau, 
um Polnisch und Lateinisch zu lernen,  dann 2 Jahre in Danzig. 1599 
Reisen in die Mark,  nach England,  Frankreich, Holland, Belgien, I talien. 
1603 Wien und in Pest bei der Kaiserlichen Armee. 
oo 22.2.1605  Elisab e th v.  Uthmann,  T. von Conrad auf  
Schmo ltz,  Koberwitz u. Lambsfeld, und seiner Ehefrau Susanne 
Gutthäter von Karoske aus dem Hause Strachwitz, † 27.4.1637 zu 
Breslau. 
1606 kaufte er das Gut Seschwitz bei Breslau und pachtete dazu das Gut 
Barotwitz. 1607 pachtete er mit seinem Schwager Georg von Saebisch 
zusammen die „Pomßdorffische Hochgräfliche Herrschaft“ für 20000 
Thaler jährlich Zins. Durch Hagel und Brandschaden erlitten sie große 
Verluste, dann durch den 30jährigen Krieg. 
7 Söhne, 3 Töchter: 
Ada m IV,  * 26.12.1605, † 31.9.1621 im Feldlager Chodzim. 
C ar l Heinr ic h,  * 17.9.1607, † 6.7.1608. 
Ma gd a le na , * 9.3.1609, oo Da niel vo n Sc hilling auf Hart-
lieb und Seschwitz, Kommissar des Breslauer Fürstentums. 
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Elisa b eth,  * 6.12.1610, † 12.2.1620. 
Jac o b  I I ,  * 9.8.1612, † 16.1.1633 als Student in Jena an Lun-
genschwindsucht. 
Alb er t  I I ,  * 24.10.1614, † 2.8.1627 zu Frankenstein, wo er die 
Schule besuchte (Blattern). 
Alexand er ,  * 27.4.1616, † 1633 an der Pest in Striegau bei ei-
nem Besuche in der Heimat (war Page bei seinem Vetter, dem 
Kais. Obrist Hans v. Wins). 
Anna Ma r ia,  * 23.10.1617 Seschwitz, † 1620 in Galowitz, � 
1.3.1620 in Dommßlau. 
Got t fr ied ,  † jung. 
Fr ie dr ich, * 1.3.1620, † 3.1.1660 auf Seschwitz, Student in 
Wittenberg.  oo Anna  Ursula  v. Do rn, T. von Paul auf 
Dobroßlowitz und Ursula aus dem Hause Strachwitz. 

Dere n 6 Kinder: 
1 . Jac o b Die tr ich. 
2 . Julius Fr ie d r ich.  
3 . Ca r l Fr ie d r ic h auf Seschwitz, belehnt 4.7.1682. oo Anna 

Ursula  Vö lc k el.  
Kinder: 
Julius Fr ie d r ic h,  † 1717 dadurch, daß sich, als er vom 
Pferde steigen wollte, seine Pistole entlud und ihn tötete. 
Mit ihm erlosch der Mannesstamm seiner Linie 
C a thar ina  (Caroline Eleonore), * 29.9.1701, † 1734 in 
Breslau. oo Advokat Ge o rg Fr ie dr ich Nürnb e rge r  in 
Breslau. 

Car l F r ied r ich  Nür nb er ger ,  * 14.9.1725. 
4. Ka r l Heinr ic h,  † jung. 
5 . Anna  Ka thar ina . 
6. Ursula  Elisab e th.  

Nach r ich t lic h: 
a) 1529 studierte in Frkf. ein  Hier o nim u s Wins  aus Berlin; 1532 ein Hieronimus 

Wins doctor juris, obiit Juni 1563; 1562 Hieronimus Winsius iunior, doctoris filius. 
b) 1530 studierten in Frkf. Wentslaus u. Marinus, Gebrüder, aus .. . ? 
c) † 1658 in Stendal Ehefrau des Arztes D. Adam  Lüd t ke ( Lü dick e) ,  g eb.  Wins  

(Wappen auf dem Leichenstein neben dem Altar der Kirche).  
d ) Am 24.8.1576 geb.  Cas par  Win s ,   vornehmer Handelsmann und Gerichtsverwand-

ter, sein Vater gleichen Namens war Ratskämmerer,  seine Mutter war Margarete geb. 
Henning.  Die Großeltern Jacob Wins und Dorothea Mehrmann. Jacob w ar Rats- und 
Handelsmann in   
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Ber n au.  Caspar Wins heiratete 1614 in Heyrath Jungfer Marie, Andreas Mertens Rats-
kämmerers hinterlassene Tochter,  und starb kinderlos am 19.  Dezember 1619 in Frkf. 
(Od.). (Leichpredigt im Grauen Kloster Berlin. ) Antonius und Jacobus Wins Bernaviensis 
studierten 1552 bzw.  1555 in Frkf. 
1652, 1659,  1662 Niclas v. W. der Jüngere Frkf.  (vgl.  A Nic las VI). 
e)  Ein Ernst Ludwig von W. wurde am 9.4.1754 in Tangermünde (St. Stephanskirche) 

konfirmiert. 

Die Familie Blankenfeld. 
Der Name Blankenfeld dürfte im Zusammenhang stehen mit den Dörfern Blankenfel-

de bei Berlin (im Teltow südlich und im Barnim nördlich) und in der Neumark. Es wird 
vermutet, daß ein Kriegergeschlecht von deutschem Blute und sächsischer Herkunft um 
1220, nachdem Fürst Borwin I . vom Pommern den Teltow und den Barnim an die Mark-
grafen Ballenstädtischen Stammes verkauft hatte,  sich zuerst in einem Wendendorfe im 
Süden von Berlin seßhaft gemacht,  ihm den Namen Blankenfelde gegeben und nachmals 
sich von selbst „von Blankenfelde“ genannt hat. Hierauf deutet das Geschlechtssymbol, 
die Hausmarke, das Siegel und das Wappen der Blankenfeld: Hauptbestandteil die golden 
(rot)  dargestellte Gebißstange eines Rosses. Anscheinend sind die freien Landsassen dann 
alsbald nach Berlin gekommen, wo sie, des volkstümlichen deutschen Rechts kundig,  die 
geeigneten Leute w aren für die Uebernahme der Stadtverwaltung.  Einige Zw eige des 
Geschlechts gründeten die später entstandenen Dörfer Blankenfelde und andere fanden in 
den Städten Brandenburg und Spandau Betätigung.  I n  Ber lin ist im Innungsbriefe für 
die Schuhmacher vom 2.6.1284 bereits der Ratmann und Bürgermeister Johannes von 
Blankenfelde genannt, im Gildebriefe der Schneider vom 10.4.1288 ebenfalls.  Von da ab 
hat das Geschlecht rund 300 Jahre dem Berliner Rate angehört. In den Adelstand wurde es 
von Kaiser Friedrich III . 1474 aufgenommen. Wapp en nach Ledebur: Zw ei Querstäbe, 
durch einen senkrechten Stab verbunden, zu beiden Seiten ein Stern. Nach Siebmacher: 
Gespalten von # und S, in jedem Platz ein Stern in verwechselten Farben (bei Tyroff IX 
58 sind  beide Sterne rot); auf dem Spalt liegen 2. r . Radspeichen mit den Felgen vonein-
ander gekehrt. Auf dem Helme ein # Hahn. Decken #, s. 

I n  S pan dau   f inden w ir 1317 Johannes „de Blankenflde“ als Ratmann und 1330 als 
Bm. Ein anderer Johannes de Bl., dem nach dem Landbuche 1375 das Dorf Zuchedam 
gehörte, war 1365 Bürger der Neustadt Br an den bu r g.  Sein Nachkomme Niklas befand 
sich als Bm. unter den märkischen Abgesandten, die nach Jobst‘ Tode 1411 in Ofen vor 
seinem Erben König Sigismund erschienen. Ein Hans Blankenfelde war 25.7.1364 Besit-
zer einer Hufe Land in  S t end al.  Um 1365 Bürger lebte in  Ber lin Peter Blankenfeld, 
der einen jüngeren Bruder oder Vetter Jakobus besaß. Als Karl IV. 1375 das Landbuch 
anlegen ließ,  hatte Peter schon umfangreichen Besitz.  Neben Jakob, der ebenfalls Landbe-
sitz und „Wagendienst“ hatte, war noch ein Hans vorhanden, der in verschiedenen Orten 
Grundbesitz und Einkünfte, auch die volle Gerichtsbarkeit mit Patronat besaß. Es waren 
also reiche und angesehene  Bürger, die von ihren Renten lebten. Der Sohn Peters mit 
Namen Paul, der in Berlin das  
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Geschlecht allein fortsetzte,  erlebte 1380 die furchtbare Feuersbrunst,  der auch sein 
Stammhaus nahe dem ältesten Markte der Stadt Berlin (früher Spandauer Straße 49,  jetzt 
Spandauer Straße 23 am Rathaus) zum Opfer fiel. Die Blankenfelde bauten das Haus erst 
1390 wieder auf. Die lateinische Inschrift im Neubau lautete: „Die von Blankenfelde, 
Patrizier dieser Stadt, haben ums Jahr 1390,  als Paul von Blankenfelde und Henning Stro-
band Bürgermeister waren,  dieses Haus mit starken Mauern und Pfeilern wieder herge-
stellt, und zwar im Backsteinbau: sie haben seine Last einem Kellergewölbe von sieben 
Jochen aufgelegt.“ Dieser Bau hatte sich bis 1889 w enigstens in seinen Hauptteilen eisern 
fest erhalten. Reste des Baues mit Ornamenten und Wappen befinden sich jetzt im Märki-
schen Museum: in der Vorhalle an den Enden der Deckenbalken Konsolsteine aus Terra-
cotta, in der Mitte des großen Hofes eines Säule aus dem Kapellenartigen Hausgewölbe 
mit den Wappen Blankenfeld, Stroband (Rose und Strohkranz), Wins; w em das 4. Wap-
pen (3 weiße Lilien in Blau – Lanzberg? -) zukommt,  ist nicht bekannt.  Die Ahnen, insbe-
sondere ev. die Frauen von Paul, Peter,  Jakob und Johann, sind demgemäß in erster Line 
zu suchen in den Geschlechtern Stroband, Wins und Lanzberg. 
Das Berliner Geschlecht blüht auch im Mannesstamme noch; zwei Vertreter,  die Gebrüder 
Hermann und Gustav v. Bl., Oberstleutnant a. D. bzw . Major a. D.,  sind in Charlottenburg 
am 22.3.1882 bzw. 12.1.1888 (im 75. J.)  gestorben. Der Oberstleutnant, oo von Randow, 
hatte einen Sohn, der 1893 als verschollen galt. Es handelt sich um den in der Ehrenrang-
liste verzeichneten inaktiven Hauptmann des F.-A.-R. 10 in Hannover, der im Kriege bei 
dem F.-A.-R.  44 wiederverwendet wurde.  Sein Sohn stand bei Kriegsausbruch als Leut-
nant bei Häger-Rgt. zu Pferde Nr. 7 in Trier und schied 1918 als Oberleutnant aus der 
Armee aus. Er wohnt jetzt auf Burg Clüsserath an der Mosel.  Leider besitzt er  über seine 
entfernteren Vorfahren keine Urkunden. Auch aus anderen Zweigen, 1549 lebte in Joa-
chimsthal in Böhmen z. B. ein Asmus Blankenfeld, werden noch Vertreter des Ge-
schlechts vorhanden sein. Näheres ergibt die Stammtafel. 

Stammtafel Blankenfeld. 
Jo hann,  * um 1240, † ..., urk. 2.6. u. 1.9.1284, 10.4.1288 RM u. Bm. (nach Küs-
ter 1280). 
Pe te r  I ,  * um 1335, † ... 1365-1376, 1395 Bm. in Berlin. 1379, 1381, 1382 urk. 
1375 besaß er Hebungen in Rotzis, Groß-Ziethen, Birkholz, Wartenberg, Malchow  und 2 
Häuser in Berlin.  
oo ... (wahrscheinlich ... W ins) .  
Ja k o b , * ... † ... 1375 Ratsherr in Berlin, 
er besaß damals ½ Bredereiche (Eiche) und hatte den Wagendienst, ferner Hufen in 
Kaulsdorf,  die später an den Kurfürsten heimfielen.   
Jo hann I I   (Hans), * ..., † ... 
1375 besaß er Kabelsdorf, Lichtenberg (urk. 25.7.1364 schon 1 Hufe), Birkholz. 4.8.1385 
urk. Altarist u. Priester in Berlin. 
Pa ul I , * um 1370, † ... 1446. 1390, 1401-1429 Bm. in Berlin, 1429 urk. als 
Richter, 1430, 1436 u. 22.12.1437 als Zeuge , 1404  
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Capitain im Feldzuge gegen die Herzöge in Pommern. oo ... (wahrscheinlich  ...  
St ro b and   aus Berliner Ratsgeschlecht). 
Aeltester bekannter Vertreter Johann,  um 1350 Advokat des Bischofs von Brandenburg. 
Bei einer Belehnung von 1314 w urde ein Johann als früherer Besitzer eines Hofes als 
„unser Advokat guten Andenkens“ bezeichnet.  Henning Stroband in Spandau (urk. 11.11. 
1378, 24.6.1379 als Zeuge), seine Nachkommen standen bis zur Mitte des 16. Jh. In ho-
hem Ansehen.  In Brandenburg 1487 Matheus Stroband als Zeuge,  in Frankfurt a. O. Hans 
Str . 1570 Rm. Mit dem Anfang des 15.  Jh. Henning,  Andreas, Hans in Berlin; Henning 
1401-1409 reg. Bm. in Cöln, 1418 war w ieder ein Henning Bm. (1421,  1445).  Wegen 
Teilnahme am Aufstande am 23.9.1448 mit seinen Söhnen Bartold, Heinrich, Caspar zu 
2000 Gulden Strafe und zum Verlust der Lehen und Leibgedinge ihrer Frauen verurteilt. 
Nach der Begnadigung Wiederbelehung (22.6.1440 resp.  19.2.1451) mit Arensfelde, Ran-
gendorf, halb Sputendorf, Selchow usw.  Bartold 1453 Rm. Zu Berlin, 18.7.1486 w eitere 
Lehnsbestätigung „als sie die von Alters gehabt haben“, 1507 Hans Rm. In Frankfurt a. O. 
Christian * 26.12.1482 (Sohn von Johann) trat in den Deutschen Orden, später Rm. In 
Thorn, wo er die Tochter des Bm. Stöter in Danzig (Anna) heiratete, † 25.2.1531. Sein 
Sohn Johann, * 7.12.1511, oo Margarete Erken , war Landschöppe, Bm. und Burggraf in 
Thorn, 1559 baute er Papiermühle (Papier mit Preuß. Wappen).  Er w ar Erbherr auf Bruska 
L. .. . und starb 16.11.1585 unter Hinterlassung von 13 Kindern und 43 Kindeskindern.  Ein 
Nachkomme Heinrich,  * 28.11.1599,  Bm. in Thorn, † 30.12.1657. 

3 Kinde r von Paul: 
a) W ilk e  I ,  * um 1390, † vor 14.2.1475. 1436-1448, 1457 bis 1463 Bm. zu 

Berlin. oo Kathar ina W ins,  T. von Thomas, urk. 24.8.1436. 
b) Hans I I I , * ..., † ... vor 1502. 1464-1472 Bm. in Berlin. 

oo Ger t rud  W ins,  T. von Hans. Ihr Leibgedinge 19.8.1477 u. 30.5.1497, † 
vor 1502, da in diesem Jahre Thomas Blankenfeld und Joachim Ryker als 
Erben von Hans und Gertrud namhaft gemacht worden sind; vgl. die übrigen 
Erben Krewitz und Grieben bei Hans Wins I. 
1473 Vertreter der Stadt. 20.2.1483 erw arb er Besitzungen für die Wolfgangsbrüder-
schaft.  4.7.1484 Schiedsrichter. 1488 Mitglied der 1483 gestif teten Wolfgangsbrü-
derschaft, Beitrag vierteljährlich 1 Pfennig, oberster Mitbruder w ar der Markgraf Jo-
hann von Brandenburg.  
Besaß ein Haus in der Brüderstraße,  kaufte 3.6.1497 Rente als Meister der Liebfrau-
enbrudershaft (Nikolaikirche). 

c) ∆  oo La nzb e rg (urk. 1340 Peter Landsberg, 10.11.1375 Nicolaus, 
6.10.1406 Brüder Johann und Peter). – Der Sohn Hans Lanzberg, urk. 
24.9.1448 (10.3.1473 belehnt mit Dorf Weyssensee). 

Die Annahme von Brecht, Hans und Mathes Glinick hätten 2 Schwestern von Wilke Bl. 
geheiratet, will unzutreffend erscheinen, wenngleich in der Urkunde  
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vom 27.XI.1466 die Glinicke Wilke als ihren „Schwager“ bezeichneten.  Die Brüder Wil-
ke u. Hans sow ie der Schwestersohn Hans erlebten die verhängnisvolle Zeit der Aufleh-
nung der Bürgerschaft gegen die alten Geschlechter, die im Rat der Stadt saßen, ferner die 
Vernichtung der städtischen Unabhängigkeit durch den Kurf.  Friedrich II . und die Einset-
zung eines besonderen Magistrats für Berlin und Cöln.  Sie hatten anscheinend zuletzt 
Partei gegen den Kurf.  genommen und erhielten ihre ihnen 1448 entzogenen Lehen, die 
auf 3000 Schock böhmischer Groschen gewertet waren, alsbald in der Hauptsache zurück. 
Wilke erlangte 1453 für die Stadt das Recht, mit rotem Wachse siegeln zu dürfen, was im 
Mittelalter ein Vorrecht war. Am 24.12.1453 bestätigte der Kurf. den Bürgern Wilke und 
Hans. Bl.  zu Berlin das halbe Dorf Pankow , 1455 kamen das Dorf Seefeld (22.11.1446 
erst Belehnung) und der Dorfkrug Ziethen hinzu. Sie hatten die halbe niedere und oberste 
Gerichtsbarkeit, freie Schäferei, ½ Kirchenlehen, die volle Gerichtsbarkeit über ihre eige-
nen Leute, Zinsen, Gebüsche, Weiden usw. Durch diesen Besitz wurde der ursprüngliche 
Lehnschulzenhof ein herrschaftliches Gut mit ½ Kirchenpatronat. Am 12.10.1458 Beleh-
nung der Gebrüder Wilke und Hans mit Besitzungen zu Kaulsdorf. Am 30.1.1467 kaufte 
Wilke für 22 Schock Groschen die ganze Bede (Abgabe, Steuer) in Kotzeband. In der 
Urkunde vom 1.9.1472 wurden Wilke, Hans und Thomas,  Gebrüder und Vettern „zu ei-
nem rechten mannlehne und gesampte handt“ mit „Gütern in Seefelde, panckow, Zeyten 
uff  dem Teltow “ belehnt.  Unter dem 14.2.1475 wurden die Bürger Hans und Thomas mit 
1/3 der Lehngüter belehnt „als durch anegangk Wilke Blanckenfeldes seligers eres vaders 
unde bruders up sie gefallen“. Hiernach w ar Thomas (1472, 1475) Wilkes einziger Sohn. 
Seine Schw ester muß die Gattin von Joachim Ryker (1496-1506 Bm. in Berlin) gewesen 
sein.  
Tho ma s I ,  * ... 1436, † 22.2.1504, studierte 1453 in Leipzig, 1481-1493 Bm. in 
Berlin, 7.11.1476 kaufte er Einkünfte zu Mortzkau, 27.4. und 30.11.1477 das 
halbe Dorf Wittstock für 370 rhein. Gulden, 9.3.1484 mit seiner Ehefrau Margare-
te eine Jahresrente aus der Orbede zu Falkenhagen, 8.8.1486 belehnt mit „Ca-
welsdorf, Bannekow und Wistensehe“, er hatte seit 1486 in Weißensee einen 
Freihof, seit 1490 das Lehnschulzenamt; urk. 31.12.1465, 1.12.1481, 9.9.1483 
Rente in Retz, 28.5.1498. In Berlin besaß er auch das Haus Klosterstraße 71, am 
Barfüßerkirchhof, das er am 24.6.1493 in lebenslänglichen Gebrauch an Georg 
vom Stein gab. 
oo I .  . . . I I .  M a rga rete (v. Buch?), Buc hho ltz?;  vgl. Bild, * um 1454, † nach 
1531, urk. Leibgedinge 4.11.1474, 16.12.1490 und 17.11.1516 (mit ihres Sohnes 
Peter Anteil am Lehn). 
Thomas erscheint als ein reichgesegneter Mann. Er hatte vortrefflichen Landbesitz und 
dürfte nach 1493 hauptsächlich in seinem Herrenhaus Weißensee gelebt haben. Er war 
(nach Priebatsch) „der erste Kaufmann großen Stils“ in der Mark und sicher einer der 
w ohlhabendsten Bürger; an Landzins zahlte er den zweithöchsten Betrag.  Seine Befas-
sung mit dem Getreidegroßhandel – Getreide, Holz und Wolle waren die Ausfuhrwaren 
der Mark – scheint vorherrschend gewesen zu sein; er wurde 1485 mit Wahrnehmung der 
Interessen der Nürnberger Händler in Berlin betraut.  
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Thomas stand,  w ie schon sein Vater, mit den Kurfürsten in regen geschäftlichen Bezie-
hungen,  lieferte ihnen Waren und Kleidung und lieh ihnen Geld.  So schuldete ihm Kur-
fürst Friedrich 1470 rund 353 Schock böhm. Gr., = ca. 1060 Gulden; mit einem Betrage 
von rund 700 Rhein. Gulden wurde er als Hauptgläubiger des Kurfürsten bezeichnet. Für 
den Fürsten Georg von Anhalt w urden ihm 1498 295 Rhein. Goldgulden zurückgezahlt. 
Den Herzog von Mecklenburg versorgte er wohl mit allem, was zur Hofhaltung nötig war. 
Sein Tuch-,  Getreide- und Luxuswaren-Handel dürfte indes gering erscheinen,  wenn man 
ihn mit den damaligen Fuggers in Augsburg vergleicht,  die durch großzügige Bergwerks- 
und Uebersee-Unternehmungen die finanziellen Unterlagen für die Weltpolitik der deut-
schen Kaiser schufen.  Mit Thomas hatte die kaufmännisch-bürgerliche Tendenz derart die 
Oberhand gew onnen, daß der kaiserliche Adel der Familie nicht mehr geführt w urde. 
Nach dem Tode von Thomas,  der von 15 seiner 21 Kinder überlebt w urde, führte Marga-
rete mit Umsicht und Tatkraft das vielseitige Geschäft weiter, obwohl sie erwachsene 
Söhne hatte. Neben dem Warenhandel wurden auch richtige Bankgeschäfte (Vermittlung 
von Darlehen, Annahme von Einlagen, Besorgung von Zahlungen und Geldw echsel) 
betrieben. Ueber ihre Herkunft bestehen Zweifel,  da ihr Wappen nicht das der alten mär-
kischen Familie v. Buch ist (Küster hat auch nur gesagt „so ll  eine v.  Buch sein“. Wegen 
der vermutlichen Verwandtschaft sei noch angeführt, daß am 14.4.1480 der Berliner Bür-
ger Hinr ich  S c hu m (Schaum) bescheinigte, seinem Vetter Thomas Blankenfelde eine 
Rente von 32 märkischen Groschen aus dem Kruge zu Wittstock für 5 Schock märkische 
Groschen verkauft zu haben. Bei der Familie Schum handelte es sich um Stadtbürger,  die 
zahlreichen Landbesitz und Einkünfte anscheinend ohne patrimoniale Rechte besaßen. 
Kurz vor seinem Tode bürgte Thomas 1504  noch für Valentin Wins, der 400 Rhein.  Gul-
den von v. Arnim geliehen hatte (Schöffenbuch Berlin S. 13). 

Kinder von Thomas I: 
und zw ar aus I . Ehe 2 Söhne,  4 Töchter und aus II.  Ehe 8 Söhne und 7 Töchter.  

I. Paul I I ,  * um 1458; † ...; 
1474 Student in Leipzig; 1501, 1505,  1512 Ratsherr in Berlin; 1514 übertrug er sein 
Lehnsanteil auf seinen Bruder Wilke, da er durch Untergang einer Schiffsladung in 
Lübeck große Verluste erlitten hatte. Seit 1500 trieb er auf dem Leipziger Markt be-
sonders Fischhandel. Urk.  2.8.1523: Vergleich durch König Christian II,  von Däne-
mark zwischen Braunschweig und Brandenburg wegen des Zugriffs der Märker un-
ter Führung von Paul auf der Braunschw eiger Straße im Grenzkriege.  Gestorben 
nach 1534 außerhalb Berlins.  
oo . . . Ma gd a le na  (? ) ,  T. des Bm. Gerken  Slotz  zu Gudensdorf. 

Kinder: 
a) M argare te,  * ..., † ..., oo Kilia n Gold ste in. 

Nachkommen (nach Kurt Behrens, Saalfeld, Markt 7): Anna Goldstein oo Bal-
thasar Stisser, Kilian Stisser oo Margarethe Heil, Anna  
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Maria Stisser oo Simon Malsius, Anna Margar. Malsius oo Michael Meinecke, 
Dorothea Elisabeth Meinecke oo Johann Christian Schrickel, Auguste Dorothea 
Christiane Schrickel oo Gottfried Wilh. Pistorius,  Anna Chistiane Marie Pisto-
rius oo Johann Christoph Koch, Marie Elisabeth Koch oo Heinrich Harder, So-
phie Dorothea Harder oo Nicolaus Behrens, Karl Behrens oo Marie Elisabeth 
Noehle,  Adolf Behrens oo Emma geb. Behrens, Gustav Behrens oo Anna Mö-
bis, Kurt Behrens oo Hedw ig Ostermayer.  

b) Asmus,  * um 1485, † ... ; 
tr ieb Fischhandel; oo ... Nach Kammergericht-Akten 1570/105 lebte 1570 ein  
P au l  Blanckfeld in Spandau,  der ein Sohn von Asmus sein könnte.  

c) Nik o la us,  * um 1488, † ... ; 
1506 Student in Frkf. (Oder); 1513 urk. im Schöffenbuch; Dekan in Reval, Sol-
licitator an der Kurie (Anfang 1522 in Rom). 

II. W ilk e  I I , * um 1460, † vor 6.7.1536; 
1500,  1506, 1508, 1513,  1521 Ratsherr in Berlin. Kaufte zum Besitz Weißensee 5 
Höfe dazu . Von seinem Grabsteine befindet sich die gotische Rose (Erzguß) im 
Grauen Kloster zu Berlin. 
oo I .  Bar ba ra  Ot to ,  * um 1465, † 28.12.1503, 
T.  von Peter, Erbsaß auf Herzberg (bei Berlin, Torgau?). Die Familie Otto war seit 
1578 im Rate von Cölln,  1442 w ar Jacoff Otten Ratsherr in Berlin; 1441 ist ein 
Comthur der Johanniter Paul Otten zu Lietzen nachgewiesen. 
I I .  Ma rgare te  Scheune mann (Schünemann, Scheuermann?), * ... , † ... , 
T. von ... 

Kinder (a/f): 
a) Anna,  * um 1485, † ... , oo  Ha ns o d er  C hr isto p h W ins.  

Tochter Anna, * um 1505, † ... ; oo Ers. Moritz zu Mgdb.; vgl. 
Bem. am Schluß der Stammtafel Wins (Berliner Zweig). 

b) Be nigna,  * ... , † 1516 Pest. 
c) Steffen, * ... , † 1516 Pest, jung. 
d) W ilk e I I I , * um 1503, † vor dem Vater; 1522 Student in Frkf. (Oder). 
e) Jo hann V, * um 1505, † 9.10.1579; 

1522 Student in Frkf. (Oder); 30.8.1534 Bürger zu Stendal; Ende 1534 Kastner 
(Amtsverwalter)  zu Tangermünde; 6.7.1536 Lehnsbestätigung,  zugleich für 
Dominicus, Thomas, Franz und Leonhard; 1537 Mannlehen über Brennholz für 
seinen freien Wohnhof Weißensee; 1538 kaufte er die Lehnsanteile von Domi-
nicus und Leonhard (2/6). Um 1540 war Johann alleiniger Collator der Pfarre 
Weißensee, er besaß hier 67 Hufen der Feldmark, die insgesamt 74 Hufen (6 
Pfarrhufen, 1 Kirchenhufe) hatte, 1548 kaufte er mit  
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Hans Tempelhof für 2000 Gulden Birkholz wieder; die Blankenfelde hatten die 
Gerichte,  den Wagendienst und das Patronatsrecht. 
1542,  1543 (Bestätigung vom 24.8.) , 1544, 1550 Ratsherr, 1558 bis 1564 zwei-
ter, 1566-1572 erster Bm. zu Berlin, schließlich auf Bitten von seinem Amte 
entbunden. 
Seit 1544 war er auch kurfürstlicher Küchenmeister (Vorsteher der Küchen- 
und Kellerverwaltung), der den Hof mit Lebensmitteln zu versorgen hatte. Für 
diesen Posten kamen vermögende Stadtaristokraten in Frage, die lange Zeit 
Vorschüsse leisten konnten. Johann w ar ein unternehmender Mann, der „in sei-
nem Leben mit wunderseltsamen und vielfältigen Gebäuden an Teichen, Grä-
ben, Schleusen u.  a. viel Wesens getrieben“ (Cölln.  Stadtschreiber-Chronik S. 
14). Aus seinem Briefwechsel mit dem Markgrafen Hans (1563) geht hervor, 
daß er Schiffe bauen und damit Holz, Kohlen und Kalk fahren ließ,  daß er ei-
genes Personal hielt, auch Schiffe verkaufte (ein altes für 150 fl.,  ein neues für 
200 Tl. ) und vermietete (1568); er hat ferner die sogenannte Fangschleuse für 
Kalksteinfuhren („im Kalkstrom“) angelegt,  die 1565 fertiggestellt war (Rep. 
43.13 g. ).  Er versorgte Berlin mit einer Wasserleitung,  wohl um die Seuchen, 
von denen Berlin so oft heimgesucht wurde,  zu bannen. Obwohl er bei der 
Gründung der Beelitzer Salzgewerkschaft (Ausbeutung des neuen Salzquells 
„auf dem Theuer“ bei Beelitz,  1544) anscheinend nicht beteiligt war,  ist er  spä-
ter die Seele dieses verunglückten Unternehmens. Auf sein Betreiben schickte 
sein Vetter, Asmus Blankenfeld in Joachimsthal in Böhmen, von dort zwei 
Meister der Wasserkunst, w elche die wilden Wasser heben und die Salzader 
fassen und zum Laufen bringen sollten.  Der Versuch  w ar völlig ergebnislos 
(1549), die beiden „Kunstmacher“ w urden entfernt, sie klagten am Reichs-
kammergericht um den ausgedungenen Lohn von 8000 Tl. Johann war auch 
sonst regen Geistes; so schlug er auf der Städtetagung 1564 als finanzielle 
Hilfsmittel vor, wucherische Händel abzuschaffen (mehr als 5 % Zinsen pp. 
sollte der Kurfürst einziehen) und für Ausfuhrw aren einen Zoll zu erheben. Als 
er 1544 als kurf.  Küchenmeister den Leipziger Weihnachtsmarkt zum Einkauf 
von Gew ürzen usw. besuchte, wurde er auf Anfordern einer Augsburger Firma 
mit dem Wagen arrestiert, weil der Kurfürst eine Schuldverschreibung  über 10 
869 Tl. oder gulden Groschen nicht innegehalten hatte.  Johann ließ den be-
schlagnahmten Wagen w egführen und w urde am 13.5.1545 verurteilt: er  solle 
den Wagen wiederbeschaffen und sich selbst nicht eher von dannen w enden, 
bis die Schuld samt aufgelaufenem Schaden, 5 % Interesse und Unkosten ganz 
entrichtet seien. Der Kurfürst nötigte seinen Küchenmeister auch,  anderw eit 
Vorschüsse usw . zu geben: 1547 bürgte er einer Nürnberger Firma für 2418 Tl., 
eine derartige Urkunde von Joachim II. auf Johann über 3000 fl. besaß Tep-
pichfabrikant Julius Blankenfeld zu Spandau noch 1865. Um welche Summen 
es sich bei den Vorschüssen handelte,  zeigen auch die Rückzahlungen des Kur-
fürsten (z. B. 1563 = 16 000 fl.,  1566 = 1611 u. 1700 Tl.,  1571 = 11 422 Tl., die 
im Landtage ins Schuldregister eingetragen wurden. Johann forderte aber wei-
terhin 3204 Tl. für 1570-71, 4828 Tl. für  
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sonstige Schulden, 4400 Tl. für die ihm 22 Jahre hindurch nicht gezahlte Be-
soldung (von je 200 Tl.) , ferner 3974 Tl.  Zinsen, zusammen 35 239 Tl.  Seit 
1564 hatte er 15 103 Tl. erhalten, seine Restforderung betrug also 20  136 Tl. 
Mit seiner Einwilligung wurden aber nur 5000 Tl. zinsbare und 3000 Tl. zinslo-
se Schuld angenommen. Außerdem hatte Johannes‘ Sohn Franz (1564) 3000, 
an Zinsen und Auslagen 907 ½ Tl.  zu fordern; zugestanden wurden ihm 3000 
und 300 Tl.  Johann ist durch das Schuldenwesen des Kurfürsten in Bedrängnis 
und Verluste geraten. Schon 1559 erinnerte er an die Bezahlung und Einlösung 
seines Anteils an Pankow , den er um des Kurfürsten willen versetzt hatte; 
schließlich mußte er 2 Teile von Pankow  an den Spandauer Rat verkaufen (in 
den Urkunden von Pfingsten 1576 u.  1578 sind als Söhne Johanns genannt: Jo-
achim, Franz, Hans und Benedict) , die dieser 1578 an Simon Mellmann für 
2681 fl. erb- und eigentümlich weiterverkaufte. Johann war durch die Ue-
berspannung des Kredits, wozu ihn der Kurfürst immer wieder drängte, in eine 
sehr üble Lage gekommen, schon 1575 Arrest an allen seinen Gütern,  er verlor 
jetzt sein Hauptvermögen, nachdem er bereits in den Jahren vorher Vermögens-
stücke hatte veräußern müssen.  20.1.1556 Verkauf des Burglehns zwischen 
dem Grauen Kloster und Simon Mercker.  3.5.1568 verkaufte er für 415 Gulden 
eine Hufe zu Gr. -Schwechten an seinen Schw ager Bm. Claus Goldbeck. 
2.10.1579 Prozeß wegen 22 Thaler und eines ihm gepfändeten Pferdes im Wer-
te von nur 7 Thalern, das 12 Thaler Futterkosten verursacht hatte. Von seinem 
großen Vermögen blieben als Nachlaß nur rund 5000 Gulden ( Akt iv en: 
Wohnhaus Spandauer Str . 1500 Tl. , ein kleines Haus daneben 700 Tl., ein Haus 
in der Stralauer Str . 1000 Tl.,  eine Ziegelscheune pp. vor dem Spandauer Tor 
1000 Tl.,  eine Meierei mit Schäferei und Garten 500 Tl., zw ei Hufen Land vor 
Berlin 300 Tl., Weinberg auf der Leimgrube 300 Tl., zusammen 5300 Tl. , dazu 
zinsbare Forderungen 8000 Tl. und unverzinsbare Forderungen 3384 Tl., insge-
samt 16 684 Tl.  S c hu lden  11 300 Tl.)  Hierin w ar das Vermögen seiner 2. 
Frau nicht enthalten,  das der 1.  Frau war um 1572 verteilt worden, wovon Jo-
hann (ohne Haushaltsvorräte, Vieh, Pferde, Wagen, Harnisch u. a. ) 13 110 ½ 
Tl.  erhalten hatte. Außerdem waren wohl noch einige Wiesen, Hufen und ein 
Haus in Frkf.  (Od.) – im Besitz seines Sohnes Joachim – vorhanden,  das die 
Familie 1609 verkaufte.  Nach dem Berliner Stadtbuche besaß Johann 1571: 4 
Häuser (7000 Tl.)  und sonstiges Grundeigentum (9000 Tl.) , er  war der größte 
Grundbesitzer in Berlin gewesen. 1572 wohnte er neben dem Landschaftshause 
in Berlin. 
oo I .  Dor othea  v. Vinzelb e rg,  * ... ,    † nach 1553. 
30.8.1534 ihr Leibgedinge: Zins und Pächte in Pankow, Weißensee, Caulsdorf 
„wie pauel und Wilcke Blanckfeldt gebruder vorhin gehabt und durch abster-
ben des Erwürdigen Herrn Johansen etw an auch peter Blanckfeldt seligen 
dazwgefallen und der gedachte Jo- 
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han Blanckfeld von uns vermöge brieff  und Siegel darueber aufgangen kürcz-
lich erkauft pp.“ Einw eiser: Castner zu Tangermundt Feronimus Stauden. 
Die v.  Vinzelberg waren ein uraltes Geschlecht in Sachsen und in der Mark. Sie 
besaßen die Güter Rochow, Garschow, Polkau, Frune.  
Ihr Wappen: rot und blau gespaltener Schild mit blauem,  schräg gelegtem Bo-
gen und auf dem Helme einen blauen gekrönten, mit einer blauen und weißen 
Hahnenfeder geschmückten Bock. Der märkische Ausgangspunkt der Familie 
war Vinzelberg (1375 Vinselberge) bei Gardelegen. Am 30.9.1307 stif tete Jo-
hann v. Vinzelberg den Marienaltar in der Jacobikirche zu Stendal, urkl. 24.6. 
1344 Knappe Hans v. Vincelberg, 21.7.1353 Cl. v.  V. , 25.6.1361 v. V. in Sten-
dal, 28.12.1380 Claus v. V. (Schw ager von Beteke u. Heinrich v.  Rochow ), 
8.11.1496 v. V. zu Neuendorf, 1502 Jacobus Vinczenberg de Berlin als Student 
in Wittenberg,  1562 Benedictus Vincebergius Soltquellensis Student in Frkft. 
(Od.). 25.12.1580 Jürgen Vintzelberg, Salzwedel; 1609,  1641,  1715 btr.  Güter 
Rochow und Gaschow. 
oo I I .  6 . 1 2. 1 5 7 1  M etk e ( Ma r tha)  Mo ller  (Müller, v. Müller), * ... 
, † ... , 
T. vom Ratsherrn Tilicke (?) zu Hamburg, dessen Vater in Hamburg Bm. ge-
wesen war. Wahrscheinlich handelt es sich nicht um Tilicke (Tilo, Tile, Tiele); 
sondern um Diedrich Moller vom Baum: 1575 Kämmerer, Sohn von Vincent 
(1518 Ratsherr, 1572 Prätor in Hamburg). Vgl. Bd. 18 (1910) S. 293-320 des 
Deutschen Geschlechterbuchs. Zur Zeit Friedrichs des Großen lebte der preußi-
sche Artillerieführer Oberst von Moller. In Kölln w ar ein Bauherr Johann Mol-
ler 1564-1579,  von 1576-1592 Georg Moller Bm.; 11.11.1561 kaufte Jürgen 
Moller das von Blankenfeld 1556 verkaufte Burglehen. 
Am Tage Nicolai 1572 bestätigte der Kurfürst die Ehestiftung zwischen Johann 
und Metke. In der Kirche zu Weißensee befindet sich eine steinerne Totentafel 
(Grablegung Christi) , die von Johann 1553 aus Anlaß der überstandenen Pest-
jahre 1516 und 1552 gestif tet wurde. Unter dem Kreuz kniet Bm. Joh. V. Blan-
kenfeld in stattlicher Pelzhaube, ein schöner, bärtiger Mann mit lockigem Haar 
und 7 seiner Söhne,  gleichfalls mit Mänteln bekleidet und mit Halskrausen ge-
schmückt. Zur Seite sein Schwiegersohn Lizentiat Peter Matthias.  Rechts davon 
seine Frau Ortige v. Vinzelberg mit 7 teilweis erwachsenen Töchtern. Das 
Wappen hat hier als Helmzier einen ganzen Raben,  rechts Schild und Helm de-
rer v.  Vinzelberg mit dem Bogen im Schilde und dem Bocke auf dem Helm. 

Kinde r I. Ehe  (14): 
1. Jo ac him,  * um 1529, † vor 1612; 

Erbsaß auf Caulsdorf,  Pankow und Blankenburg. Studierte als „Consul 
Frankophordensis 1558 in Frkf. Oder.“ 1574 Bm. in Frkf. (Od.); 1574 
bürgte ein Heinrich Becker gegenüber Mittelstraß für Joachim hinsichtlich 
1236 Thaler. 
oo . .. 
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Kinde r: Tochter oo Prediger  Rhe wend t  in Zechlin. 
Go t t fr ied ,  * ... , † ... ; 1622, 1637 urk. Postmeister zu Königs-
berg i. Pr. Am 1.2.1623 erteilte er eine Vollmacht für seinen 
Vetter Wilhelm v. Bl. Im Verkaufsvertrag von 1612 genannt. 

2. Elisa ,  * um 1530, † 18.11.1552 Pest. 
3. Anna Ma gd a lena,  * 1532, oo Lizentiat Peter Matthias aus Alt-

berliner Patrizierfamilie (sein Vater Georg war 1538, 1540, 1542—
1564 erster Bm. zu Berlin, † 5.11.1572, ihm wurde 1558 ein eige-
nes Wappen verliehen). Beide † 28./29.10.1552 Pest (Bild). 

4. Ma gd a le na , * um 1534, † nach 1624, oo Kammerrat Heinrich  
Str aube ,  Erbsaß auf Blankenburg († 16.10.1593). 

Kinde r: 
Anna ,  † jung. 
He nr icus,  † jung. 
Ma gd a lena,  * ... 1576, † ... 1603,  
oo Ers.  M o r itz. 

5. Tochter, * um 1536, † vor 1612; oo Henning  Reiche,  
letzter Sproß des alten Patriziergeschlechts, das seit 1290 resp.  1343 im 
Berliner Rate saß und von dem 10 Generationen in der Marienkirche be-
graben liegen.  Er verkaufte den Hauptbesitz 1601. Im Hause der „Ryke“ 
spielten einst die Prinzessinnen.  

6. Tochter, * um 1538, † (lebte 1612); oo Dr.  Hiero nymus 
Schulthes.  

7. Franz I I , * um 1540, † 11.2.1617, � im Kloster. 
1555 Student in Frkf. (Od.).  Verkaufte seinen Weißenseer Rittersitz (der 
alte Hof) am 20.9.1612 an D. Joachim Didden unter Vorbehalt einer Stube 
bis Ostern.  Von dem Kaufpreis erhielten zwei Schw esten 550 Thalter,  die 
auf dem Lehen stehen blieben, ferner Wwe.  Heinrich Straube 223 Thaler 
und Henning Reiche 150 Thaler.  
Bem. Franz II  und Benedict hatten das Dorf Weißensee 1579 mit 1700 
Thalern wieder an sich gebracht (Rep. 97 I 27).  Pankow  und Blankenburg 
waren,  soweit nicht verkauft, an Simon Mellmann verpfändet, der 1581 
sein Geld aufkündigte (Rep. 97 I  28).   1 60 8 b es tand en 4  Höf e im 
Do r f e Weißensee,  d ie vo n Ben dix,  Jür gen ,  F r an z u nd  Wil-
helm v .  Bl.  b ew oh nt  w u r den ( Ber ic ht   
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des  Land r eit er s  16 08 ) .  Nach dem Schoßkataster von 1624 hatten sie 
zuerst 4 Höfe mit 10 Hufen, sodann aber noch 7 Höfe mit 23 Hufen aus-
gekauft und frei gew illigt erhalten, wonächst 3 Rittergüter mit zusammen 
33 Hufen entstanden w aren. Der 30jährige Krieg brachte auch für Pan-
kow,  das 1600 w ieder im Besitz der Blankenfelde w ar, große Schädigun-
gen; 1624 waren schon 12 Bauernhöfe und 15 Kossätenhöfe zum großen 
Teil wüst (dänische Truppen, Mansfelds wilde Scharen; von 1626-1628 
Wallenstein). 

8. Tochter, * um 1541, lebte 1612. 
9. Hans VI , * um 1542, † 2.9.1579; 1555 Student in Frkf. (Od.). 

Kurf. Amtskammersekretär. oo Katha r ina,  T. des Kurf. Rats und 
Kammergerichtsadvokaten Simon Mellmann. 
Er besaß die Berliner Liegenschaften (Meierei, Schäferei, Garten, 4 Hufen 
und 2 Wiesen), die nach seinem Tode Mellmann zugeschlagen w urden. 
Simon Mellmann war anscheinend ein recht vermögender Mann, er lieh 
1587 dem Kurfürsten 2000 Goldgulden, Joachim Blankenfeld schuldete 
ihm 1295 Tl. und auch von Franz und Benedikt Bl.  hatte er je 432 Tl. zu 
fordern. Katharina heiratete in 2. Ehe Dr. Christoph Beneckendorf, der 
1614 die den Vettern Wilhelm, Georg und Gottfried Bl.  noch gehörigen 
beiden Lehnsanteile von Pankow  für nur 905 Thaler (w iederkäuflich) 
kaufte (kurf. Bestätigung 30.11.1615).  

Tochte r von Hans:  Katha r ina,  * ... , † ... ;  oo Bm. Ge o rg 
Scho lle  zu Berlin. 

10.Be ne d ict ,  * um 1545, † 2.6.1612, � St. Nicolaikirche zu Berlin. 
Hatte die Anwartschaft auf eine Domherrnstelle in Havelberg erw orben. 
Sein Rittersitz (1/4 Rittergut) war der alte Lehnschultzenhof. Urk.  1575, 
1555 als Jüngling Student in Frkf. (Od.) 
oo 

Kinde r: 
Jürgen I I ,  * um 1580, † ... ; oo Anna geb. I c k ers,  † 
6.1.1636, � Berlin (51 Jahre alt), St. Marien. 
Jürgens Schwester, * um ... , † 5.2.1622, � St. Nicolai zu Ber-
lin. 

11/14  Drei Sö hne,  † vor 1571, und  
eine Tochter, † vor 1612 
Kinde r II. Ehe  (3): 

15.Geo rg ( Jürgen)  I ,  * um 1572, † vor 1628. 
Verkaufte seinen Lehnsanteil Weißensee am 17.10.1612  
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(Schoßfreie Meierei = ¼ Rittergut)  an D. Joachim Didden. Im Vertrage 
sind genannt (als Brüder und Vettern): Gottfried, Franz,  Wilhelm; Wie-
derkauf vorbehalten. oo ...  Witw e heiratete um 1628 den Lizentiaten der 
Rechte I . Berchelmann. 

16.Franz I I I ,  * um 1573, † um 1606; oo ... 
Kinde r:  Fra nz IV, * um 1592, † ... ; wohnte 1629 in der 
Burgstraße zu Miete; oo Ma rga rete  W e igin.  

To chte r:  So p hia,  *  2 . 4. 1 6 1 5  ( ge t. ) .  
Jürg e n III.  

Bem.:  1606 baten aus Weißensee Franz und Jürgen,  Gebrüder Blan-
kenfeld, Franz‘ sel. Söhne, den Landrentmeister Siegmund Schön-
brunn um Förderung gemäß kurf.  Befehl,  da Franz nach Ostern w ieder 
nach Holstein müsse.  Es heißt darin „damit wir unsere sachen nachse-
hen und das unserige, so uns gebührt, zur ablegung unsers gottseligen 
lieben Vaters schuldt von andern w iederumb fordern können.“ (Stän-
de-Akten C 49 M 33). 

17.W ilhelm IV,  * um 1575, † um 1628/9 an der Pest.  
Erbsaß zu Weißensee (1/4 des Ritterguts: Schloßstelle) und seit 1604 auch 
Freisaß zu Köpenick vorm Kitz, w elches Gut er angekauft hatte. 1613 
kaufte er Benedikts Anteil am Lehn und bezog dessen Sitz; er  besaß also 
½ Rittergut Weißensee, das er am 19.11.1616 an seinen Vetter Ambrosius 
Berndt, Bürger und Handelsmann zu Berlin,  für 4000 Thaler verkaufte. 
Berndt, Sohn des Rathenower B., w ar am 21.12.1616 Ratsherr in Berlin. 
Seine Mutter Anna geb. Kienschärff  und sein Bruder Erasmus (Kaufm.) 
lebten in Rathenow . Auch Köpenick war 1647 in anderer Hand.  
oo I .  Anna  v.  Theur ing,  * ... , †  Ende 1613. 
T.  Wulffs, Erbherr auf Großkar und kurf. brandenb. Geheimsekretär und 
Rat,  und Anna v.  Liebthau (Eltern von Wulff: Heinrich v.  Theuring auf 
Großkar und ...  von Geunitz: Leichpredigt über Frau Oberpfarrer Willich). 
oo I I .  Anna  v.  Br itzk e.  

Kinde r I. Ehe  (7): 
1. Ha ns W ulff,  getauft 15.6.1600 zu St. Nicolai in Berlin, † 

1638; 
Student; Amtmann auf Bergsdorfschen (Burgdorf?) Gütern; 1634 
Amtsschreiber und Amtmann in Reetz (dem Kurfürsten empfoh-
len „als feiner Geselle“).  Seine Paten waren: I.  v.  Kötteritz, 
Christopherus Benkendorff, Henning Reiche, G. Dehnicke, Ni-
ckel v.  Kötteritz Frau, Andreas Kohls Frau,  Jungfrau Catharina 
Blankenfeld. 

2. W ilhelm V,   get. 8.7.1601, † 1625 als Student im 3. Jahre 
in Königsberg. 
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Unter seinen Paten waren: Jürgen Blankenfelds in Weißensee Frau, 
Georg Scholle,  Meta Moller.  
Bem. : Wilhelm und Hans Wulff waren schon 1611 als Studenten 
in Frkf. (Od.) „haeredes in Weißensehe nobiles“; damals besuchten 
auch Jünglinge die Univ. 

3. Mo r itz Hans He inr ic h (Heinz) ,  * um 1602, † Pest (leb-
te 20.2.1685), er nannte einen unmündigen Vetter Hans Wil-
helm v. Bl. 
Hofrichter des Oberamts Budissin (Ober-Lausitz),  Erbsaß auf Oeh-
na bei Bautzen,  machte Lehnsrechte geltend und wurde am 
5.6.1663 mit 200 Thalern für Wiederkaufsrecht abgefunden (kurf. 
Bestätigung 1.3.1664). 
oo I .  So p hia Katha r ina v.  Grünr od t  (Grünrade), 
T. von Wolff Dietrich auf Seiffersdorf ( lebte 1618) und Katharina 
v. Osterhausen aus Locknitz. Ehestiftung im Februar 1644.  
oo II. Sophia  Elis ab eth v. Grünro d t ,  
T. von Hans († 1626 Pest)  auf Widerode, Lippe,  Maneritz, 
markgräfl.brandenburg. .. . zu Lichtenberg, und Magdalena v. Ende 
(oder v. Negeln) († 1626 Pest) . 

Tochter:  Anna  Katha r ina  auf Oehna (Ob.-Lausitz), * 
..., †  24.12.1715. 
oo Hans Ab raham v. Se b o ttend o r ff  auf Kirschwitz 
usw., kursächsicher Major, † 2.1.1708. 

4. Elisa be th,  * 1606, † um 1630, oo Pfarrer Paul  Ma lli-
chio , Inspektor zu Zossen. 

5. Do ro the a,  * um 1608, † ...; Jungfer am Hofe zu Bayreuth, 
oo Lud o lff Bergtho ld en,  
damals Fürstl. Markgräfl. Rat, später Fürstl. Württemb. Rat und 
Oberhofmeister des Fürstl. Collegii zu Tübingen. 

6. Anna  M a r ie,  * um 1610, † ...; 
1648/9 als Jungfer am Hofe des Markgrafen Christian von Bay-
reuth,  machte beim Kurfürsten Ansprüche auf etliche 1000 Thaler 
(Schuld des Kurf. Joachim II.)  ohne Erfolg im Namen der Erben 
geltend. 
oo Jo ha nn And rea s v.  Beuchend or ff 
auf Utzdorff, Erbherr, wohnhaft in Culmbach.  

7. Ka thar ine  So p hie,  * 20.2.1613 in Köpenick, † 24.4.1665, 
und zwar bei einer Feuersbrunst in der Pfarre mit 3jährigem Töch-
terchen ihres Sohnes im Keller erstickt. oo 1635 Oberpfarrer   Joa-
ch im  Willic h  in Buckow.  
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Kinde r:  Jo ac him W ilhe lm,  C hr is tia n Fr ie dr ich, 
Anna  So p hia.  

Kinde r II. Ehe (2): 
8. Chr ist ia n,  * ..., † nach 14.8.1641 und vor 1663. Premier-

leutnant. oo ... 
Kinder: 1. C hr istian, * ...; † ...;  
kurf. Trabant,  verkaufte 3.12.1685 das Schulzengericht zu Hin-
denburg an Peter Tochow (das Lehnschulzengut, ehemals v. 
Blankenfeld gehörig, ist 1718 an die Kuramtskammer abgege-
ben w orden). 
oo   

Kinde r: 
Ha ns Ka sp ar ,  *  . .. ,  C hr is tia n W ilhelm,  * ..., † 
16.3.1795, 
Capitain, dann Kontrolleur bei der Serviskommission; 
oo Ha hn, T. des Bm. 

2 Söhne: W ilhelm,  * ..., † ...; 1785 im Schlie-
ben-Rgt., 1789 Führer. Name des 2. Sohnes nicht 
bekannt. 

2. Ha ns W ilhe lm, * ..., † ... 
3. Do ro the a M ar ia,  * ... 1648, † 25.6.1709, oo 

5.11.1676 C hr isto p h Ad a m v.  Pühe l,  Brand. 
Culmb. Hofjunker und Oberamtmann von Schmer-
lin, † 1699. 

9. Ge o rg W ilhelm,  * ..., † ... (um 1641 unmündig). 
f) ∆ * um 1515, † ...; oo C laus Go ldb e ck ,  Bm. (1568) in Stendal. 

Das Geschlecht der Goldbeck war seit Jahrhunderten in der Altmark, von da 
sind Mitglieder nach Burgund und Livland gezogen. Hans Goldbeck oo Ilsa, T. 
des Bm. Graw ert zu Lübeck,  deren Sohn Heinrich Bm. zu Verben oo Margare-
the Pilgrim. 2 weitere Generationen (Andreas (1563 Bm.) oo Anna Engel, Mar-
tin oo  Lucia Kaulitz) ebenfalls Bm. zu Werben. Um 1550 war Martins Bruder 
Heinrich, kurf.  brand. Geheimer Rat, Dr. jur., auf Röbel und Berge, verheitatet 
mit Usula Tempelhof (T.  von Bm. J. zu Berlin, oo Anna Reich).  V. Goldbeck 
1785; Julius v.  G. 28.5.1791 Landschaftsd irektor. 

III.∆, * ..., † ... (lebte 1513 als Witwe); oo Hans Kune s (Khuns) . 
Das Geschlecht, 1464, 1469 und 1508 aus Oberdeutschland nach Berlin ge- 
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kommen, tr ieb „mannigfaltig Kaufhandlung und Gewerb“ mit dem Florentiner 
Kaufherr Forenzo Villani. 

IV . ∆, * um 1470, † ..., oo Ba stian Do rnick  (Dö rnigk )   
zu Frkf. (Od.). Am 19./21.  Dezember 1493 Jahresrente von ca. 10 Schock in Madlitz, 
die Thomas seiner Tochter mitgegeben. 

V. u. VI. zwei Töchter, * um 1473 u. 1475. Eine war verheiratet mit  Pa ul 
Go ld b ec k , Kaufmann und Ratmann zu Stettin, † beide Goldbeck 1522. 

VII. Jo ha nnes V,  vgl. besondere Angabe (Erzbischof). 
VIII. Do minicus, * um 1482, † ... 

1516 wurde ihm gestattet, für 100 Gulden Lehnrechte an Pankow, Weißensee und 
Kawelsdorf zu verkaufen; 1518 hatte er einen Rechtshandel mit Rudolf Torisani zu 
Florenz; 1520 stand er in Verbindung mit Leipziger Kaufleuten; im April 1524 borg-
ten Dominicus und seine Frau Anna, deren Vormund Petrus v. Honow war, vom 
Kurfürsten Joachim I. 800 Gulden; 1.3.1538 Verkauf seines Lehnsanteils an seinen 
Neffen Johann V (kurf. Consens vom 7.12.1537); 1.12.1541 gestattete der Kurfürst, 
daß Dominicus in Vormundschaft seiner Kinder auf das Freihaus neben dem Barfü-
ßerkoster [wohl gemeint: „Barfüßerkloster“ – das bereits seinen 4 Kindern gehörte – 
600 Gulden aufnahm; 1549 besuchte er noch die Univ.  Frkf. (Od.), wohl weil er sich 
als Alchimist des Kurfürsten Joachim II . betätigte. 
oo Anna Ho rnung,  T. von Andreas in Leipzig, 
der um 1498-1515 Tuch- und Kramw aren-Handel tr ieb.  Das Geschlecht stammte 
wohl aus Süddeutschland,  da „Andreas in Leipzig und Georg (Gregor) zu Nürnberg 
die Hornung genannt“ wurden, die für kurf. Schutzbriefe immer „ein lagel sueß-
wein“ gaben.  

Kinder: 
Virgil,  * ..., † ... 
Verschrieb seinen Anteil am Haus beim Grauen Kloster seinem unmündigen 
Bruder Domincus für 50 fl. , die ihm der gemeinsame Rechtsanw alt Hans Rei-
ser geliehen hatte (Schöppenbuch Berlin 1545).  
Elis ab eth, * ..., † ... 
Do minic us , * um 1525, † ...;  1541 Student in Frkf. (Od.). 
M ar ie ,  * ..., † ...; oo Cristo p h Rigler  zu Berlin. 

IX. Ursula,  * um 1483, † ...; oo J. Harc k str oh,  
1520 Bm. zu Berlin (1508 Aufnahme ins Berliner Bürgerbuch, anscheinend aus 
Spandau gebürtig). Ein J. Harkestroh war 1327 Domherr zu Stendal. In Mgdb. gab es 
ein Patriziergeschlecht Harkstroh: 1315 Tile, dominus, Hans I 1405 Kremermeister 
und 1438 Vorsteher des Elisabeth-Hospitals; Thomas I  21.8.1467 Meister der Ge-
wandschneider-Innung, 1494 Syndicus und 1499 Prokurator der Johanniskirche; 
Thomas II,  Altarist und Priester der St. Johanniskirche 1494; Erasmus, Hans, Thile 
(Schöppe) 15.12.1510.  
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Tochter:  Kla ra,  * ...; oo Matth. Ho stus,  Rechtsgelehrter. 
X. Tho ma s I I ,  * um 1484, † ...; Ern, Geistlicher, 

1506 Student Frkf. (Od.); 1530 Aufforderung zur Erteilung einer Quittung über Wa-
ren,  die Thomas, Leonhart, Peter und Franz nach dem Tode ihres Bruders Johann be-
zahlt hatten. Am 28.12.1542 Ratsherr (Verordneter).  

XI. Franz I , * um 1485, † ... (lebte 6.7.1536); 
1507 Student in Frkf. (Od.); 1530 in Livland, Besitzer des Guts Kulsdorf, wurde 
Stammvater des Livländer Geschlechts, das dort bis zu Anfang des 17.  Jh. blühte, ein 
Gut im Salisburgschen besaß und diesem den Namen Blankfeld gab. Klein-
Blankfeld (Gut) w ar am 24.6.1726 im Besitze von Ernst J.  v. Butlar. 
oo Kö nne v. Tie senha use n 
aus einem Geschlecht, das um 1200 in Livland eingew andert war.  Zu Ausgang des 
16. Jh. w ar Chr is to ph er  Blankenfeld im Oberpahlenschen und Helmatschen 
Kirchspiele besitzlich,  Joh ann   im Ruhenschen, Schw aneburgschen und Salisburg-
schen Kirchspiele. Mit  Hans  v . Bl.,  der 3 Brüder Ungern beredete, mit ihm nach 
Rußland zu ziehen, aber aufgegriffen und hingerichtet wurde, dürfte der Livländi-
sche Zweig im Mannesstamme erloschen sein. Johann (Joannes Blankenfeld Livoni-
us) studierte 1549 in Frkf. (Od.), oo Anna v. Mengden von Altenwoga (deren Eltern: 
Ernst v.  Mengden, Erbsaß auf Altenw oga und Anna v. Tiesenhausen von der Odsee). 
To chte r  Be nigna v.  Bl.,  * ..., † ...;  oo Alb rec ht  Finc k  v. Fin-
ck e nste in,  
Erbherr auf Roggenhausen u. Schlefken bei Neidenburg (dessen Vater Albrecht Nei-
denburgscher Landrichter, Erbherr auf Roffenhausen u. Schlefken, seine Mutter Bar-
bara v. Bistram, T. des culmischen Landrichters Hieronymus v. Bistram und seiner 
Gattin Elisabeth v. Felden, genannt Zackrzweska.  Albrechts 1.  Frau war Anna v. 
Haubitz aus Preußen).  

M ichae l F.  v.  F.,  Herr auf Zezern, * ..., † ... 7.10.1637, oo Elisa-
b eth v. Dö nho ff, † 1636. 

Be nigna  F.  v.  F.,  * ..., † 1647. oo 1624 Moritz  C hr is to ff 
vo n d er  Osten,  genannt Sacken, fürstl. Kurländischer Hofmar-
schall und Geheimrat, Erbherr auf Dubnalcken, Dayben u. Atlit-
zen, * 1581, † 8.8.1645. 

XI I . Ma rga re te  ( ? ) , * um 1486, † ... (um 1504 noch unverheiratet);  oo Le -
win vo n Emd e n,  
Verwandter von Dr. Thomas Mauritius in Mgdb., Freund von Dr.  J.  Ziering, 1506 
Student in Frkf.  (Od.), 12.3.1516 Ordinarius der Juristenfakultät, 1517 Rektor, 
29.12.1519 erwähnt als Vormund; dann Syndicus in Braunschweig und alsbald in 
Mgdb., seiner Heimatstadt; † 2.4.1552 in Mgdb. Am 21.4.1574 belehnt Erzbischof 
Joachim Fried- 
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rich von Mgdb.   n ach  d em  To des  d es  Ulr ich   v. Emden  die Br ü der  Dr. Jo-
hann, Thomas, Conrad, Martin und Stephan v. Emden mit dem Zehnten aus dem 
Felde zu Kußthal. War Ulrich der Sohn von Lewin? Embden besitzlich in Mgdb., 
Wolmirstedt (1578), Neuhaldensleben,  Groß-Salze (Calbe),  Riesa (Meißen 1598) 
und Angerburg (Preußen). Conrad ab Embden (Mgdb.) 1559, Henricus (Moringen-
sis)  1564,  Joannes (Mgdb.) 1547 Studenten in Frkf. (Od.). Geschlecht im 17. Jh. er-
loschen.  

XIII. Leo nha rd t,  * um 1490, † ...; Ern. Geistlicher; 1511 
Student in Frkf. (Od.); 3.8.1536 Aufnahme einer Schuld von 50 fl.; 7.12.1538 Ver-
kauf seines Lehnsanteils (1/6) an seinen Neffen Johann (Consens 1536). 

XIV. O (Sohn), * um 1492, † jung. 
XV. Peter ,  * ..., † 1531; 

17.11.1516 wurde auf seine Bitte seine Mutter Margarete mit seinem Anteil am Le-
hen beleibdingt; 1525 war er in Livland Burggraf von Kirumpäh. Sein Prozeß beim 
Reichskammergerichte (1528) wegen des Nachlasses seines Schwagers Goldbeck, 
der 1556 fl. Warenschulden hinterlassen hatte,  w urde Weihnachten 1531 von seiner 
Mutter fortgeführt (er war aber 1536 noch nicht erledigt in Speyer). 

XVI. ∆, * um 1495, † ...; oo Jac o b  Gro sse   zu Frkf. (Od.).  
Die Familie Große in Frkf. w urde 17.5.1441, 4.2.1472, 26.3.1500 mit den Dörfern 
Retz, Sachsendorf, Lichtenberg, Pilgram,  Hohenwalde,  Madlitz usw . belehnt. 1441 
wurde ein Jacob als Vetter von Paul, Caspar und Ludwig (Gebrüder) bezeichnet. Ja-
cob auch 1472, 1481, 1494 urkl. 

XVII. ∆, * um 1497, † ...; oo Pe trus v.  Ha no w (Honow). 
Ein Mathias Honow war 4.2.1443 Bm. zu Spandau.  Das Geschlecht besaß Güter in 
Lichterfelde, Schönfeld, Woltersdorf,  Machnow , Barnym. 

XVIII. ∆, * um 1498, † ... 
XIX. O, * um 1499, † jung. 
XX. ∆, * um 1500, † ... 
XXI. Katha r ina,  * um 1502, † ...; oo 1523  W o lf Ho rnung;  vgl. besondere 

Angabe. 
Nachrichtlich.  

1. 1492 zu Martini Bestätigung, von dem Berliner Bürger  Dan iel Blan ck en f eld  
324 Gulden als Respons für das Jahr 1492 in Frankfurt am Main erhalten zu haben (Dah-
lem, Urk. XII. 112). 

2. Am 4.10.1548 starb in Stendal  Cat har ina Blan ken f eld ,  oo Hier on im us 
S t aud e.  Epitaph im Dom: Wappen und Bild von den Eheleuten. 

3. v.  Blank enf e ld,  Leutnant im Rgt.  v.  Pirch,  oo 5.7.1804 zu Güstrow Karoline 
Wilhelmine v.  Tsc hier s ky ; 22.11.1805 Premier-Lieutenant, damals bei der Armee des 
Herzogs von Braunschweig (Hildesheim). 

4 .  Ende März 1812 starb im 81. Jahre in einem Berliner Hospital die Wwe.  v.  Blan-
k enf eld.  



104 

5. Ueber die jüngsten Generationen Blankenfeld usw . werden vielleicht die  Berliner 
Kirchenbücher (St. Nicolai seit 1583) noch näheren Aufschluß geben. Nachforschungen 
sind aber z. Zt. untunlich, da für Berlin eine Zentralstelle für Auskunft geschaffen wird 
und die Kirchenbücher jetzt auf Sippen usw . durchgearbeitet  w erden. 

Johann Blankenfeld, Erzbischof. 
Johann Blankenfeld wurde um 1480 geboren, w ar 1499 als Student in Bologna, das 

damals mit seinen hochberühmten Rechtslehrern als die bedeutendste Rechtsschule galt, 
und promovierte am 2.8.1503 zum Doctor utriusque juris. Nach einer bedeutenden Rede, 
die er selbst hielt, wurde er dadurch geehrt, daß ihn der Dekan vom Hochaltar in einer 
festlichen Ansprache feierte.  In großem Aufzuge wurde er zu seiner Wohnung gebracht, 
w o er allen Doktoren und Scholaren einen ausgezeichneten „Doktorschmaus“ gab.  In 
Heinrich Bogers (poeta laureatus) Gedicht ist er  als Zierde der juristischen Fakultät ge-
priesen und der akademischen Jugend als Vorbild hingestellt w orden mit den Worten, 
Deutschland könne stolz auf ihn sein und brauchte sich solchen Rechtsgelehrten nicht 
nach fremden umzusehen. 

Am 23.4.1504 wurde er in Leipzig „De natione Saxorum“ immatrikuliert „Egregius 
dominus Johannes Blankenfelde de Berlin, U. F. D.“.Er hat hier vom Herbst 1504 bis 
Frühjahr 1506 bürgerliches Recht gelehrt.  Aus der Bezeichnung „dominus“ wird gefol-
gert, daß er damals bereits die niederen Weihen empfangen hatte. Der Kurfürst Joachim I. 
berief ihn an die neue Univ.  Frkf.  (Od.) (100 Gulden reinisch ierlich, nach 5 Jahren 50 
Gulden dazu für die Lebenszeit) , er  verfaßte die Intimatio des neuen Studiums, die Joa-
chim am Tage der Vokation (4.10.1505) erließ. Bei der Einweihung der Univ. am 
26.4.1506 ging er im Festzuge gleich hinter Joachim I. und dem Markgrafen Albrecht. In 
der Marienkirche hielt er  eine Dank- und Lobrede auf die Fürsten. 1507 führte er das 
zweite Rektorat der Univ., inzwischen hatte er die Pfarrei zu Kottbus erhalten, die aber 
von einem Vikar verw altet wurde. Am 26.11.1507 wurde ihm von den Fürsten das erste 
erledigte Bistum zugesagt. Johann hatte sich auf 3 Jahre für das Ordinariat der Univ. und 
zum Hofdienst mit 4 gerüsteten Pferden verpflichtet. Er wurde zu politischen Geschäften 
verwendet und so in die Zahl der kurf. Räte aufgenommen.  Als kurf. Gesandter in Rom 
w ar er am 4.10.1507 vom Pabst Julius II. zum Protonator (hohe Würde) ernannt w orden. 
Küster äußert über eine Mission: „Als Johann von Blankenfelde einmal w egen einer 
Grenzstreitigkeit nach Polen geschickt worden war, schien er der Republik noch nicht 
Mannes genug zu sein. Allein wie sie sahen, daß die Wissenshaft nicht nach den Jahren 
abgemessen werden müsse, fassete sie eine ganz andere Meinung und Blankenfeld kam, 
nachdem er seinen Zweck glücklich erreichet, zum Vergnügen des Kurfürsten zurück.“ In 
der Juristenfakultät in Frkf. führte Johann bis zum Sommer 1509 allein die Geschäfte, erst 
am 4.7.1509 wurde Molner zum ersten Dekan gewählt. Am 12.9.1509 wurde er Koadjutor 
des Dompropstes zu Havelberg, für die Zeit seiner Abwesenheit w ar ein ständiger Vertre-
ter bestimmt worden.  Auch am Reichskammergericht in Worms ist Johann im Auftrage 
Kurbrandenburgs als Assessor tätig gewesen (28.9.1509 – 1512). Gegen Ende 1512 ver-
ließ er Worms. Dann war er nur noch politisch und diplomatisch tätig. Er ging an den 
päpstlichen Hof als Orator des Kurfürsten sow ie als Generalprokurator  
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des Deutschen Ordens (Oktober 1512) in Preußen,  Livland und Deutschland,  der dessen 
sämtliche Geschäfte an der Kurie regelte und seinen Sitz beständig im Ordnenshause in 
Rom hatte. Die Kurie bot damals völlig das Bild eines weltlichen Hofes,  es kam auf Ge-
schäftsgewandtheit,  Klugheit und Geschicklichkeit der diplomatischen Vertreter an. Die 
Hauptsorge für den Orden war der Handel mit Polen. Hochmeister war seit 13.2.1511 
Markgraf Albrecht von Brandenburg, der durch seinen Anhang im Reich dem Orden mehr 
Schutz vor den Forderungen des Königs von Polen bieten sollte (Lehneid). Der Krieg 
wurde zunächst diplomatisch in Rom geführt. Johanns rastlose Tätigkeit setzte besonders 
nach dem Ableben Julius II . ein. Vom Papst Leo X. erhielt er  die Zusicherung,  daß die 
Polenfrage auf einem Konzil erledigt werden sollte, Johann selbst setzte mit dem Sekretär 
Leos das Breve an den König von Polen auf,  in dem diesem befohlen w urde, nichts gegen 
den Orden zu unternehmen. Auch nach außen wußte Johann seine Würde zu wahren: Bei 
der feierlichen Einführung Leos X. trug er das Banner des Ordens vor dem Papste her. Im 
Festzuge ritt er auf einem prächtigen Hengst, in schönem Harnisch, gekleidet in weißda-
mastenen Atlas und doppelten Taffet daher, in der Hand das weißseidene Banner des 
deutschen Ritterordens mit dem schwarzen Kreuz, begleitet von vielen in weiße Seide 
gekleideten Fußknechten (Gregorovius, Geschichte der Stadt Rom, VIII,  165). Ihm folgte 
mit dem Banner des Johanniter-Ordnens Julius von Medici, mit dem Johann gar bald auf 
bestem Fuße stand und dessen mächtiger Einfluß auf den Papst nicht w enig zu seinen 
großen Erfolgen beigetragen haben wird. Am 26.4.1513 war er der Bruderschaft B. Marie 
de Anima Teutonicorum  de Urbe beigetreten, er  zeichnete sich als U. J. D. , consiliarius 
ac procurator generalis des Kurfürsten Joachim,  des Hochmeisters und des deutschen 
Ordens in deren Buch ein. Am 5.6.1513 traf die polnische Gesandtschaft in Rom ein. 
Johann hatte unter den Kardinälen mehrere Freunde, die er durch Verehrungen und Ge-
schenke in dieser Stimmung zu erhalten wußte.  Er erreichte neue Breven an den König 
von Polen und den Hochmeister des Inhalts, nichts gegeneinander zu unternehmen.  

Aus dem Schreiben Johanns an den Hochmeister, doch Geld in die Fugger-Bank zu 
tun, da der Procurator oft plötzlich Geld haben müsse, ersieht man,  daß die Diplomatie 
kostspielig w ar. Am 30.8.1513 war Markgraf Albrecht, des Kurfürsten Joachim junger 
Bruder, vom Magdebuger Domkapitel zum Erzbischof gewählt worden, am 9.9.  von dem 
zu Halberstadt zum Administrator. Johann erhielt beim Papst Audienz und erreichte die 
Bestätigung.  Im Januar 1514 ernannte der Papst Johann als Anerkennung für seine Diens-
te als Orator zum „comes et miles aulae Lateranensis“. Am 3.7.1513 erhielt er  als beson-
deren Gnadenerweis des Papstes Pfründe zugesichert in den Diözesen Magdeburg-
Halberstadt oder Lebus. Er stand in hohem Ansehen am päpstlichen Hofe und man be-
zeichnete ihn als „sapiens Alamannus“. Johann betrieb die Bestätigung des Erzbischofs 
Albrecht auch zum Erzbischof von Mainz – Handschreiben des Kurfürsten Joachim I. am 
18.3.1514 an den Papst – und hatte in Rom die Ratgeber des Kaisers Maximilian gegen 
sich. Eine derartige Häufung von Aemtern stand ohne Beispiel da, die Kurie konnte nur 
durch Geld gewonnen werden. Eine brandenburgische Gesandtschaft unter Busso von 
Alvensleben w ar eingetroffen und hatte ohne Erfolg verhandelt. Schließlich forderte die 
Kurie 12 000, zuletzt 10 000 Dukaten und bewilligte für Mainz einen Plenarablaß auf 10 
Jahre, damit die Summe, die Joachim I. und Albrecht nicht aufzutreiben vermochten,   
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neben den weiteren hohen Kosten abgezahlt werden könnte.  Das Haus Fugger schoß die 
Summe vor, die Hälfte vom Ertrage des Ablasses durfte Albrecht zur Tilgung der Schuld 
bei Fugger behalten.  Johann und Alvensleben versuchten vergebens,  die Summe weiter 
herabzudrücken, wegen des Ablasses hatten sie vorgetragen,  daß er nicht auf Mainz be-
schränkt werden könne,  „denn es möchte Widerwillen und vielleicht anderes daraus er-
wachsen“.  So kam es zu jenem Ablaß, der den Anlaß zu Luthers Auftreten bot. Erst am 
18.8. willigte der Papst ein,  daß Albrecht zum Erzbischof von Mainz und Magdeburg und 
zum Administrator  von Halberstadt ernannt wurde (Breve vom 13.9.1514). Kurbranden-
burgs Macht war durch den Zuwachs der Kurstimme Mainz sehr gewachsen. Johann ar-
beitete weiter im Sinne Brandenburgs: am 9.9.1514 überließ der Papst dem Kurfürsten 
Joachim das Patronat und Präsentationsrecht über die Domprobsteien zu Brandenburg und 
Havelberg.  Am 15.9.1514 gestattete der Papst, daß Johann ein für seine Familie bedeu-
tungsvolles Testament machte. Am 30.10.1514 bestätigte ihn der Papst zum Bischof des 
Stiftes Reval und gab in einer Bulle dem Volke die Neubesetzung des bischöflichen Stuh-
les gleich bekannt, wodurch  der Gegenkandidat, der Bischof von Dorpat,  der sich auch 
noch um Reval bemühte, mattgesetzt wurde. Vor der Ausfertigung der Ablaßbulle verließ 
Johann Rom (15.11.1514) mit der Vollmacht als Legatus de latere. Sein Weg führte über 
Augsburg,  Berlin. Am 8.6.1515 w ar er in Frkf. (Od.), in der zweiten Hälfte des Juni 1515 
mit einem Gefolge von 21 Pferden in Rostock auf dem Wege nach Kopenhagen, wo er am 
25.7.1515 „anstatt und auf Befehl päpstlicher Heiligkeit“ die Vermählung des Königs 
Christian II . mit Isabella, der Enkelin Kaiser Maximilians und Schwester des späteren 
Kaisers Karl, vollzog. Außerdem hatte er im Auftrage Leos X. wegen Zulassung seines 
Ablasses mit dem Könige zu verhandeln.  Am 8.9.1515 war er in Danzig, am 12.9.  in Ber-
lin, am 23.9. in Angermünde, wo er mit Joachim I.,  dessen Rat er  noch war, beratschlagte. 
Am 6.10.1515 war er mit ca. 30 Pferden w ieder in Danzig, den Hochmeister traf er zu 
Tapiau und überreichte ihm jenes schöne Banner, das er beim Krönungszuge Leos X. 
geführt hatte und das später im Kriege gegen Polen als Hauptfahne diente. Anfang No-
vember 1515 erreichte er über Riga seinen Sprengel Reval, den er in großer Unordnung 
vorfand. Es herrschte ein sittenloses Leben,  die niederen Geistlichen w aren z. T.  sehr 
unw issend. Die Ordensgeschäfte in Rom waren nach Johanns Abreise nicht nach Wunsch 
verlaufen, der Meister des Ordens in Livland, Walter von Plattenberg, schrieb daher an 
den Hochmeister,  er möchte gern seinen lieben Freund von Reval im Lande behalten 
(denn „seine liebe Person und derselbigen Wesen und Schickligkeit hat uns gar wohl 
gefallen“), aber er sollte doch auch dem Ordnen fernhin „treu und wert“ sein. Nachdem 
Johann in Wolmar und Wenden an den Landtagen teilgenommen und sich mit Plettenberg 
beredet hatte,  reiste er nach Königsberg,  wo er am 28.7.1515 die Instruction erhielt, an der 
Kurie durchzusetzen,  daß die Bedingungen des ew igen Friedens annulliert würden und der 
Orden die damals an Polen abgetretenen Lande zurückerhalte.  Auch beim Kaiser sollte 
der Bischof vorsprechen. Den Plenarablaß lehnte Albrecht aber für sein Land ab.  Johann 
w ar am 25.8. in Augsburg beim Kaiser, am 12.9.15 in Berlin,  w o er der Schloßkirche 
einen Ablaß verlieh. In Rom hatten die Polen w ieder eine Gesandtschaft am päpstlichen 
Hofe eingerichtet und die Kurie fast völlig auf ihre Seite gebracht. Johann, der etwa Mitte 
November in Rom eingetroffen war,  sah, daß auf die Hilfe des Papstes in der Polenfrage 
nicht  
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mehr zu rechnen war. Er erreichte zwar einige Breven in der von ihm mitgebrachten 
Form, aber es waren nur Scheinerfolge; denn durch ein Breve war dem Hochmeister be-
reits die Leistung des Lehnseides befohlen w orden; auch hatte der Kaiser den Orden 
(Wiener Verträge vom 22.7.1515) gänzlich fallen lassen.  Johann versuchte daher nur, das 
Allerschlimmste,  die Bestätigung des ewigen Friedens, abzuwenden.  Es gelang ihm noch 
einmal. Im Dezember 1516 nahm er am 11. Laterankonzil teil und verlas dort eine Bulle 
gegen die Predigtmißbräuche bei den Dominikanern. Unterm 1.5.1517 sicherte Leo X. 
dem Bischolf von Reval für den Fall des Freiwerdens die Abtstellen der Zisterzienserklös-
ter zu Padis und Runa in Gotland zu.  Am 14.6.1518 gab das Kardinalkollegium die Ge-
nehmigung, daß Johann Bischof von Dorpat würde und dabei das Stift Reval behielte. Der 
Papst bestätigte ihn auch zum Bischof von Dorpat.  Johann war schon im September 1517 
nach Deutschland gereist, und zw ar mit der vollen Gewalt eines päpstlich Legaten und mit 
allerlei Aufträgen für Joachim I. und den Erzbischof Albrecht. In Berlin (Dezember 1517) 
beteiligte er sich an den Verhandlungen für den Deutschritterorden, da der erschienene 
Hochmeister Hilfe und Schutz gegen den Polenkönig suchte. In Deutschland herrschte 
w egen der finanziellen Ausbeutung, wegen des Handels mit geistlichen Stellen und wegen 
des Ablaßhandels große Unzufriedenheit.  Als nun Dr.  Martin Luther den Funken in diesen 
Zündstoff warf,  brach die Flamme hell hervor. Ueberall fand die neue Lehre Anhänger. 
Die Präkaten und Fürsten versuchten den Strom zu dämmen.  Johann Blankenfeld arbeitete 
als Vertreter des Papstes mit aller  Energie für die Erhaltung des alten Glaubens,  schon von 
Berlin aus erließ er Briefe an die Livländer, Preußen und Märker. Am 25.6.1518 erteilte er 
auf Wunsch der Petrikirche zu Cölln a. d. Spree einen Ablaß von 100 Tagen. Anfang Juli 
befand er sich auf der Reise nach Livland.  Dort fand er neue Schwierigkeiten, er hatte das 
Domkapitel, das den Bischof von Kurland gewählt hatte, gegen sich.  Mit Hilfe Pletten-
bergs erlangte er aber die Besitznahme und leistete anfangs 1519 den Eid für die Kirche 
Dorpat. Er hatte dort eine viel mächtigere Stellung als in Reval,  da er als Lehns- und Ge-
richtsherr der alleinige und unmittelbare Landesherr war und durch den Reichtum und die 
Macht seiner Stif tsritterschaft großen Einfluß besaß.  Johann war nach einem Briefe vom 
28.4.1518 immer noch kurf. Rat von Brandenburg. Im Oktober 1519 kündigte der Bischof 
dem Hochmeister seinen Posten als Prokurator, w eil dieser Krieg führen wollte. Der Krieg 
zwischen dem Ordenslande Preußen und Polen war im November 1519 ausgebrochen. 
Johann hatte den Hochmeister durch 100 Last Roggen unterstützt und sich auch für ihn 
w egen Geld bemüht. Am 5.4.1521 wurde ein vierjähriger Waffenstillstand geschlossen. 
Wiederholte Anträge des Hochmeisters, der Bischof möge für ihn nach Rom reisen, lehn-
ten die Stände ab, w eil angesichts der von den Russen drohenden Gefahr der Bischof von 
Dorpat-Reval im Lande dringend nötig sei (1524). Die Reformation hatte große Fort-
schritte gemacht, seit März 1524 war es auch in Riga zu Ausschreitungen gegen die Klös-
ter gekommen, der Bischof sollte die Bewegung mit starker Faust unterdrücken. Er war 
daher zum Koadjutor und Nachfolger des Erzbischofs von Riga gew ählt worden, die Stadt 
Riga hatte zugestimmt und die Ritterschaft des Stif tes hatte ihm gehuldigt. Die päpstliche 
Ernennung vom 29.11.1523 lautete dahin, daß er beim Ableben des Erzbischofs auch als 
Erzbischof von Riga das Bistum Dorpat behalten dürfe.  Der Erzbischof starb am 
29.6.1524,  Johann nahm seine Stelle ein und besetzte Reval  
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mit dem Domherren Georg von Tiesenhausen, dem Schwager seines Bruders Franz, der 
seit 1516 in Livland lebte. Die Bischofswahl erfolgte erst am 17.3.1525. Der Erzbischof 
nahm sofort die erzbischöflichen Schlösser in Besitz und forderte von Riga Huldigung 
und Eidespflicht sowie die Einräumung der Petri-  und Jacobikirche für den katholischen 
Gottesdienst. Die Stadt Riga lehnte ab.  Johann bezog sein Schloß zu Kokenhusen, vertrieb 
die evangelischen Prediger aus Lemsal und verjagte aus der erzbischöflichen Residenz-
stadt Kokenhusen die beiden Pfarrer und den Rektor der Schule.  Der erzstif tischen Ritter-
schaft bestätigte er ihre Privilegien am 21.9.1524, sie huldigte ihm.  Nach Riga schickte er 
nochmals Gesandte w egen der Huldigung. Riga, das sich am 24.8.1524 unter den Schutz 
des Deutschmeisters gestellt hatte, lehnt abermals ab.  Auch in Dorpat und Reval waren 
Unruhen entstanden. Die Stände waren zusammengetreten und hatten Klagen gegen den 
Erzbischof vorgebracht, weil auf seinen Rat der Bann gegen Riga erw irkt worden sei. Am 
19.10.1524 erteilte Johann der Ritterschaft und Stadt Dorpat einige Zusicherungen und 
gestattete selbst die  un ver f ä lsch t e P r ed igt  des  Evan gelium s,  sofern die alten 
kirchlichen Gebräuche bestehen blieben. Die Bevölkerung w urde durch Melchior Hoff-
mann aufgereizt,  der Erzbischof ließ ihn festnehmen (10.1.1525). Es kam dabei zu einem 
Aufruhr, w obei einige Bürger verw undet und getötet w urden. Der Tumult griff aufs ganze 
Land über. Nunmehr wurde ein Landtag nach Wolmar ausgeschrieben.  Der Erzbischof 
und der Bischof von Reval erschienen mit einem glänzenden Gefolge von 200 Pferden 
(2.7.1525), aber man kam zu keiner befriedigenden Lösung. Riga suchte nun Verbindung 
mit ausw ärtigen Fürsten. Da entschloß sich Plettenberg, aus Furcht, Riga könnte an Preu-
ßen kommen,  die alleinige Oberhoheit über Riga anzunehmen (21.9.1525). Er hielt seinen 
Einzug und versprach Freiheit der Lehre. Die Rigenser bemächtigten sich sofort des erzbi-
schöflichen Schlosses, ließen aber die katholischen Priester und Domherren unbehelligt. 
Plettenberg beriet hierdurch mit dem Erzbischof in den schärfsten Gegensatz, der nun 
auch Bann und Acht gegen alle Anhänger der neuen Lehre erwirkt hatte. Der Erzbischof 
suchte einen Waffenstillstand zwischen Rußland und Polen zu vermitteln, weshalb er in 
den Verdacht geriet, er  w ollte Rußland gegen den Orden und die Stände aufhetzen.  Uebe-
rall f lammte nun der Haß gegen ihn auf, die dörptische Ritterschaft f iel offen von ihm ab 
und bemächtigte sich der bischöflichen Güter und Schlösser. Ebenso ging die Ritterschaft 
des Erzstiftes vor und setzte auf Plettenbergs Aufforderung hin den Erzbischof am 
22.12.1525 auf seinem Schlosse Ronneburg gefangen.  Sie hielt ihn ca. ein halbes Jahr in 
„fürstlicher Verwahrung“. Plettenberg wandte sich an den Hochmeister, dieser an den 
Erzbischof mit der Bitte um Aeußerung, der folgende Antw ort gab: „Aus Neid und Haß 
sei er  verdächtigt worden, er sei vollkommen unschuldig. Zwar sei eine Botschaft der 
Russen‚ mit hilfflicher Anbietung‘ bei ihm in Neuenhaus gew esen, doch habe er die mit 
Danksagung abgeschlagen, er wisse, daß die Lande zu Livland mit gutem Recht versorget, 
ohne Zweifel der Herrmeister und die gemeinen Lande würden ihm wohl Rechts verhel-
fen“.  Albrecht trat dann für den Erzbischof ein und ließ Plettenberg an die großen Ver-
dienste erinnern,  die sich Blankenfeld früher als Prokurator um den Orden erw orben habe. 
Anfang März 1526 trat wegen der Sache auf Veranlassung Plettenbergs zu Rugen ein 
Landtag zusammen, der zu einem neuen Landtage am 15.3.1526 zu Wolmar führte.  Hier 
erschienen auch 18 „gute Männer“ der erzstif tischen Ritterschaft als Bevollmächtigte des 
Erzbischofs. Sie  
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erklärten insbesondere, der Erzbischof werde ohne Rat und Wissen des Meisters nichts 
Feindliches gegen Riga unternehmen. Die Vereinbarungen sollen ausgearbeitet, dem 
Papste und dem Kaiser zur Bestätigung vorgelegt werden. Es hieß weiter: „Wenn das auch 
nicht geschieht, sollen sie nichtsdestoweniger volle Gültigkeit haben.“ Am folgenden 
Tage (16.6.) wurde der Eid im Remter des Schlosses zu Wolmar abgelegt durch die Präla-
ten, Vertreter der Ritterschaft und Stifter  und zuletzt durch den Meister mit den Ordens-
vertretern. Am 17.6.1526 wurde die Rechtfertigung des Erzbischofs wegen der Anklage 
des Landesverrats zwar angenommen,  aber er hatte doch mit den Bischöfen die Selbstän-
digkeit als Landesherr verloren. Am 3.8.1526 brach der Erzbischof in Begleitung des 
Bischofs von Kurland auf, um Papst und Kaiser aufzusuchen und im Auftrage des Ordens 
in Mergentheim mit dem Deutschmeister w egen der Besetzung des Hochmeisteramtes zu 
verhandeln. Der Bischof von Kurland begab sich zum kaiserlichen Statthalter, der Erzbi-
schof kam im Spätherbst 1526 in Rom an,  wo Julius von Medici (Clemens VII.)  den 
päpstlichen Stuhl bestiegen hatte. Er blieb dort bis Januar 1527, der Papst war selbst in 
Not und konnte ihm nicht helfen, da Florenz vom Feinde bedroht war. Florenz blieb un-
behelligt, der Feind zog gegen Rom selbst, das mit dem Papst am 6.5.1527 in seine Hände 
fiel. Der Erzbischof war über Florenz, Venedig nach Salzburg zum Kardinal und Erzbi-
schof Matthäus Lang (März) und dann w eiter nach Prag zum kaiserlichen Statthalter, 
Erzherzog Ferdinand von Oesterreich,  König von Böhmen-Ungarn,  gereist.  Von Prag 
(24.3. ) ging er nach Regensburg (2.4.) , um dort an einem Reichstage teilzunehmen. Am 
23.6.1527 kam es im Ordenshause zu Eschenbach bei Heilbronn zu einem Gespräch, 
nachdem er vergebens in Regensburg auf den Beginn des Reichstages gewartet hatte. Der 
Erzbischof trat offen mit seinem Plane hervor: Er w ollte, gestützt auf päpstliche Breven an 
den kaiserlichen Statthalter und und an die Ordensmeister von Deutschland und Livland, 
durch die Wahl eines Hochmeisters dem Orden wiederum ein Haupt geben. Man ging auf 
den Vorschlag nicht ein, w eil das große Kapitel zu Mergentheim am 16.12.1526 bereits 
beschlossen hatte, daß der Deutschmeister (Walter von Cronberg, der Johann nicht gut 
gesinnt war!)  f ü r  im m er  Administrator des Hochmeisteramtes sein sollte. Der Erzbi-
schof zielte dagegen auf Walter von Plettenberg als Hochmeister ab, der ihm auch noch 
am 6.7.1527 geschrieben hatte, er  möchte die Verhandlungen wegen des Hochmeisteram-
tes fortsetzen. Der Erzbischof war über Köln (12.7.)  nach Calais (22.7.)  gereist, um auf 
dem Seewege zum Kaiser nach Madrid zu gelangen. Aus beiden Städten hatte er an Plet-
tenberg über die Verhandlungen in Eschenbach geschrieben. Noch zw ei Tagesreisen von 
Madrid entfernt,  w urde er in Torquemada, an der Grenze von Biskaya,  vier Meilen von 
Placentia, von der Ruhr befallen, die ihn am 9.9.1527 hinwegraffte. Als er sein Ende nahe 
fühlte, empfahl er den Herzog Georg von Braunschw eig-Wolfenbüttel, Dompropst zu 
Köln, als seinen Nachfolger in Riga und den kaiserlichen Vizekanzler Balthasar Merklin 
von Waldkirch als Bischof von Dorpat. Der Kaiser, aus des Erzbischofs Briefschaften,  die 
er sich vorlegen ließ, über die Wünsche des Dahingeschiedenen unterrichtet,  schickte 
einen Bevollmächtigten nach Livland mit der Forderung, die dortigen Unruhen beizule-
gen. Den Wolmarer Vertrag erkannte er nicht an,  er  befahl vielmehr,  die Rigenser sollten 
dem neuen Erzbischof w ieder huldigen und ihm alles zurückgeben, was sie Blankenfeld 
genommen hatten. Der Meister sollte dazu helfen. Tatsächlich bekam der neue Erzbischof 
die halbe Oberherrlich- 
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keit zurück und nahm am 14.8.1530 die Huldigung der Stadt entgegen.  In Torquemada 
sind auf Veranlassung des Staatssekretärs von Jakobi 1897/98 Nachforschungen angestellt 
w orden, man hat seinen Schädel nordischer Abstammung und Gew änder gefunden, die 
indessen nach der Art ihrer Musterung zweifelhaft erscheinen lassen, ob der Gefundene 
tatsächlich der Erzbischof Johannes Blankenfeld ist. Die Urkunden der Kirche sind 1808 
durch die Franzosen vernichtet worden,  die Pfarrbücher beginnen erst 1567. 

Johannes war ein ganzer Mann, eine gewaltige Persönlichkeit von hohem Verstande 
und großer Gelehrsamkeit, von bew underswertem diplomatischen  Geschick und gewand-
tem Benehmen, von leidenschaftlichem,  unbeugsamen Charakter, der sich selbst auf ver-
lorenem Posten treu blieb und für das Papsttum das zu retten versuchte, was noch möglich 
erschien. Er war der letzte starke Kämpfer Roms in Livland, der zwar die Schäden in der 
Katholischen Kirche kannte und gegen sie aufgetreten war,  der aber glaubte, eine Spal-
tung der Kirche noch verhüten zu können. Die Gewalt der lutherischen Bew egung hatte er 
unterschätzt, er  baute zu stark auf den Einfluß der Kurie und den des Kaisers, als er Bann 
und Acht als letzte Maßnahme einsetzte. Auch wer kirchlich auf einem andern Boden 
steht, w ird Johann Blankenfeld bew undern und hochschätzen müssen! Die hier und da 
aufgetretene  Behauptung, er sei als Professor in Frkf. (Od.) verheiratet gew esen und habe 
sich über das Coelibat hinweggesetzt, ist ein Irrtum. 

Katharina Hornung, geb. Blankenfeld. 
Wir müssen nun auch noch eine sehr traurige Angelegenheit berühren, die viel Leid in 

die Familie Blankenfeld gebracht hat. Die jüngste Schwester des Erzbischofs, Kath ar i-
n a,  war etw a seit 1523 mit dem Bürger Wolf  Ho r nu ng   vermählt. Die Ehegatten besa-
ßen in Cölln ein eigenes Haus und lebten in sehr guten Verhältnissen.  Sie hatten im Jahre 
1525 ein Töchterchen   Ann a  im Alter von einem Jahr. Hornung hatte Beziehungen zu 
dem Kurfürsten Joachim I.,  der ihm auf sein Haus eine Geldsumme geliehen hatte. Eines 
Tages saß er mit dem Kurfürsten als dessen Tischgenosse in vertraulichem Gespräch, als 
ein Junge eintrat und fragte, ob seine Gattin zu ihrer Mume, Hans Winsin,  die in Kindes-
nöten sei, gehen könnte. Er ließ ihr sagen,  sie möge zu Haus bleiben, aber er traf sie später 
weder zu Haus noch bei ihren Verwandten.  Eine Nachfrage nach dem Jungen im Schlosse 
w ar erfolglos, Joachim aber fragte, ob er sein Weib etwa bei ihm suche? So verging die 
Nacht. Am anderen Morgen fand er Katharina mit Albrecht und Christoph v. Schlieben, 
die in Hornungs Haus wohnten,  in der Stube im Gespräch. Dem heftigen Wortwechsel der 
Gatten machte bald ein Bote des Fürsten ein Ende, der den Ehemann zu sich beschied. 
Joachim sagte ihm, seine Frau sei über Nacht bei dem Harnischmeister gewesen.  Hornung 
stellte seine Frau zur Rede,  die zuletzt reumütig bekannte, der Kurfürst habe sie überredet. 
Am anderen Tage ließ der Kurfürst Hornung nochmals rufen, um ihm zu sagen, seine Frau 
sei bei   ihm  gewesen, er sprach ferner die Bitte aus, Hornung möge Katharina gehen 
lassen, w enn er nach ihr schicke. Er begehre sie in keinen Unehren, „Sunder daß er möch-
te die Zeit vertreiben“.  Hornung schlug Joachims Begehren rundweg ab. Nun versuchte 
der Fürst es mit Drohungen. Hornung sah, daß Widerspruch nichts fruchten würde, ge-
dachte des Versprechens seiner Frau (Sie wolle alle Zeit mit ihm ziehen, wohin er be- 
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gehre) und gab so, um nur loszukommen, die geforderte Zusage. Als Hornung nach Hause 
kam,  w iederholte Katharina ihr Versprechen, treu zu ihm zu stehen. Die Anträge des Kur-
fürsten wies sie standhaft zurück, seine Briefe gab sie Hornung. Nun wurden die Werbun-
gen des Kurfürsten immer leidenschaftlicher und Katharina brach ihr Wort. Joachim ließ 
den tiefbetrübten Hornung zu sich rufen und meinte, wenn’s gleich die nicht wäre, so 
wär’s eine andere; denn ihm hätte in 18 Jahren keine gemangelt usw. Hornung hörte am 
18.3.1525 eine Predigt, in welcher der Ehebruch stark gegeißelt wurde,  er machte darauf-
hin seiner Gattin nochmals Vorhaltungen. Sie gab spitze Worte, ihn übermannte der Zorn, 
er ergriff ein Messer vom Tische und stach es der Frau in den Leib.  Die Amme und eine 
Frau, die bei ihm im Hause waren, kamen Katharina zu Hilfe. Flehentlich bat sie um Gna-
de, sie wolle gewißlich von ihrem bösen Tun lassen.  Kaum freigegeben, entwischte sie 
aus der Tür. Aus Furcht vor dem Kurfürsten flüchtete Hornung zu den Dominikanern. Am 
anderen Morgen w aren alle Tore gesperrt, alle Straßen bewacht, durch die ganze Stadt 
wurde der Uebeltäter gesucht. Im Kloster suchte man ihn anfangs vergebens,  aber des 
Fürsten Beichtvater verriet das Versteck. Es w urde Hornung eröffnet, seines Weibes 
Freundschaft habe ihn verklagt, weil er  Katharina ohne Grund gestochen habe. Joachim 
ließ ihm gütliche Vorschläge machen, die Hornung erst unannehmbar dünkten. Als aber 
Drohungen kamen „wolt er’s tun, gut; wolt er  nicht, so möcht er wahrnehmen, was her-
nach folget“, da schw and Hornung der Mut. In seiner trostlosen Lage unterzeichnete er 
am 22.3.1525  eine Verschreibung und leistete einen Eid. Er hatte Urfehde geschw oren, 
sich losgesagt von Haus und Hof, von Weib und Kind, er mußte der Heimat den Rücken 
kehren und das Elend aufsuchen. In ein Haus, das ihm bezeichnet w orden war,  brachte 
man ihm ein Pferd und Gerät.  So ritt er aus dem Lande. Als er in Sicherheit war, fragte er 
bei seiner Schw iegermutter an, weshalb man ihn beim Kurfürsten verklagt hätte.  Nun 
hörte er, daß man gar nichts gegen ihn vorgebracht hätte. Er richtete daraufhin an den 
Kurfürsten die Bitte um Erlaubnis,  heimkehren zu dürfen. Joachim verwies einfach am 
8.6.1525 auf die beschworene Urfehde. Nochmalige Schreiben hatten auch keinen Erfolg. 
Nach einem Jahr erfolgte nochmals ein dringendes Gesuch an den Kurfürsten, der das 
Schreiben durch seinen Beichtvater an Katharina schickte, um mit ihr darüber zu verhan-
deln. Sie w ar in einer verzweifelten Lage, vollständig in der Gewalt des Fürsten,  nur mit 
seiner Bewilligung dürfte sie an Hornung schreiben. Dieser erhielt von ihr einen offenbar 
diktierten Brief. So tief war Katharina nicht gesunken, daß sie sich ohne Gew issensbeden-
ken dem Kurfürsten überlassen hätte.  Es gelang ihr,  einen Boten (Jörg Kulpatz) zu gewin-
nen, um etwa in Jüterbock oder Wittenberg eine Zusammenkunft mit ihrem Manne zu 
ermöglichen. Hornung schrieb abermals an den Kurfürsten, sein Ton war dringender und 
fester, er  wußte sich jetzt im Einverständnis mit seiner Frau, die ihm zwei Briefe des Kur-
fürsten zugesandt hatte, in denen er sie bat, die Nacht zu ihm zu kommen usw . Diese 
Schreiben schickte er an den Kurfürsten zurück, da aus ihnen ersichtlich war, daß er Gna-
de an ihm üben wollte. Katharina mußte den Markgrafen auf seiner Reise nach Breslau 
begleiten,  wo er im März 1527 dem neu gewählten König von Böhmen, Ferdinand, seinen 
Glückw unsch überbrachte und geheime Verabredungen mit den katholischen Fürsten traf. 

An dem Mißlingen der Zusammenkunft mit Hornung scheint Katharina schuldlos ge-
w esen zu sein, denn sie versuchte einen anderen Weg:  
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Sie wandte sich an Dr. Martin Luther in Wittenberg, der ein lebhafter Gegner ihres Fürs-
ten, zugleich aber der Gewissensrat aller geängstigten Herzen w ar. Luther berief Hornung 
nach Wittenberg und teilte ihm mit, daß seine Frau büßen w olle, er möge sie wieder zu 
sich nehmen.  Hornung wies die Bitte zurück. Luther aber ließ nicht nach und veranlaßte 
Hornung, an Katharina zu schreiben. 

Hornungs Brief übersandte Luther mit einem eigenen Schreiben an Katharinas Mutter. 
Aus dem Antwortschreiben von Margarethe Blankenfeld (Berlin 7.12.1527) erkennen wir 
den innigen Schmerz der gebeugten Mutter um die gesunkene Tochter.  Sie bat zu Gott, 
daß die beiden Gatten wieder vereinigt w erden möchten; sollte sie das je noch erleben, so 
sei ihr sehnlichster Wunsch erfüllt; darum den Allmächtigen wie auch die Menschen zu 
bitten,  wolle sie keinen Fleiß sparen. Auf einem beigelegten Zettel schrieb sie noch: 
„Denn ich abermals, Gotte Lob in allen Dingen, mit neuer Anfechtung beladen bin meines 
Sohnes,  des Bischofs halben.“ Darauf schrieb Luther ihr nochmals am 7.1.1528 (Siegel 
grün mit fünfblättr iger Rose, darüber L und undeutlich w ohl M) und am gleichen Tage 
auch an Katharina. Beide Briefe kamen ungeöffnet zurück, weil der Kurfürst Katharinas 
Mutter die Annahme von Briefen Luthers verboten hatte und weil die Briefe an Katharina 
selbst zweifellos abgefangen wurden. Da Katharina ohne Antwort blieb, schickte sie 
nochmals einen Boten nach Wittenberg zu Dr. Luther und ihrem Gatten. Joachim bekam 
durch Verrat von dem beabsichtigten Zusammentreffen Kenntnis. Erzürnt forderte er 
Katharina zu sich ins Bad, mißhandelte sie mit Ruten und fragte sie, warum sie eine Zu-
sammenkunft mit ihrem Gatten herbeiführen wolle.  Sie sagte beruhigend, es handle sich 
um Besprechung der Scheidung.  Katharina schrieb dann ihrer Schwester Barbara,  sie 
möge an Hornung Geld schicken,  aber geheim. „sunst wenns hier ein Theils Leude erfüh-
ren, so kost mir es nicht mehr denn den Hals“. Am 11.4.1528 ließ Hornung Katharina 
durch seinen Schwager Petrus von Hunow nochmals um aufrichtige Herzensmeinung 
bitten; zweimal schrieb er auch in der Angelegenheit an seinen Schwager Jacob Große in 
Frkf. (Od.). Der letzte dieser Briefe (vom 15.4.)  f iel dem Kurfürsten in die Hände, der nun 
durch Große und Katharina in ganz anderem Sinne an Hornung schreiben ließ: „Katharina 
habe ihre Schätze eingesackt und mit ihren Kindern (ein zw eites war geboren worden) 
voraufgeschickt; da sie in Berlin nicht mehr unangefochten von ihrem Gatten bleiben 
können,  w olle sie in ferne Lande ziehen und gedenke nie wieder Gemeinschaft mit ihm zu 
haben“ (22.4.) . Hornung antwortete, sie möge seinetwegen ziehen „Ist man doch auch 
nicht umb meinetw illen gen Preßlau gezogen und hat Manneskleider angehabt“ 
(22.4.1528). Hornung drohte nun dem Kurfürsten mit der Oeffentlichkeit und schrieb an 
dessen Räte. Das Begleitschreiben des Kanzlers Dr. Sebastian Stublinger (18.7.1528) ist 
vorhanden. Die Räte stellten sich selbstverständlich auf die Seite ihres tyrannischen Her-
ren. Das Antw ortschreiben Hornungs an die Räte ist in der Tonart Luthers geschrieben. 
Luther schrieb am gleichen Tage aus Wittenberg an den Kurfürsten selbst, den er vom 
Wormser Reichstag (1521) her kannte und der ihn damals vergeblich zu bew egen suchte, 
„seine Bücher auf Kaiserl. Majestät und der Stände des heiligen Reichs Erkenntnis zu 
stellen“. Luther begann mit Ironie, indem er sich entschuldigte, daß er als verdammter 
Ketzer an den Kurfürsten zu schreiben wage. Joachim ließ durch seine Räte am 25. VII. 
28 antworten: Wolle Hornungs Frau zu ihm  
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zurückkehren, so w erden das der Kurfürst keineswegs hindern usw. Am 9. VIII.  28 
schrieb Hornung nochmals an Katharina um endgültige Erklärung. Katharina antwortete 
am 13. VIII.  sie sei geneigt, sich förmlich von ihm scheiden zu lassen. Sie bevollmächtige 
Valentin Graff zu Verhandlungen, die dann zu Wittenberg in Luthers Gegenwart stattfan-
den. Graff berichtete,  Katharina Hornung habe einen Eid geschworen, sie w ollen sich 
scheiden lassen. Aber Luther und Hornung forderten den Eidschwur an neutraler Stelle. In 
diesem Sinne schrieb Luther am 21.  VIII. abermals an den Kurfürsten. Aber dieser Brief 
und auch eine Besprechung  Graffs mit dem Kurfürsten,  zu der ihn Luther beauftragt 
hatte, waren erfolglos, w ie ein Brief Graffs vom 28.  VIII.  an Hornung aufweist: Der Kur-
fürst verw eigere künftig die Annahme von Briefen,  man möge sein Recht auf dem 
Rechtsw ege suchen. Die Zusammenkunft an der Grenze mißglückte,  Katharina schrieb 
dann an Hornung, er möge ruhig ein ander Weib nehmen,  sie w ürde niemals darein reden. 
Aber sie bat   in s t änd ig s t,   ihren Briefwechsel geheim zu halten, da sie sonst  f u r ch t-
b ar e S t r af e treffen würde. Antwort möchte er an Peter Hanow schicken. Der Kurfürst 
drehte jetzt den Spieß um, er verklagte Hornung w egen verleumderischer Schädigung und 
ebenso Luther beim Kurfürsten von Sachsen, der Hornung und Luther nur vor Schmäh-
schriften und tätlichen Angriffen warnte. Das hinderte aber Luther nicht, ein  o f f enes   
Sendschreiben als Gegenklage an den Kurfürsten Joachim zu richten (5. X. 1528). Dar-
aufhin erbot sich ein eifriger Verfechter der lutherischen Lehre, einer der mächtigsten 
Herren der Niederlausitz, Ritter Nicolaus v.  Minkwitz, Sachwalter des Flüchtlings zu sein. 
Er hatte bereits Ende 1528 Fürstenwalde geplündert und wollte nun mit einer Streitmacht 
gegen Joachim losschlagen; es w äre ein Kampf der Protestanten gegen die Katholiken 
geworden. Schließlich aber sollte die Sache auf  dem Reichstage zu Speier (Ende Febr. 
1529) vorgebracht werden.  Infolge dieser Verabredungen (in Trebessen) schickte Hor-
nung an den Statthalter des Kaisers und des Reichsregiments Regenten und Räte eine 
ausführliche Bittschrift: Der Kurfürst habe in offenem Ehebruche 2 Kinder mit seiner Frau 
in 5 Jahren gezeugt. Dieser Schritt führte zu Vergleichsverhandlungen (Pfalzgraf Fried-
rich). Hornung schrieb in seiner Not an Markgraf Joachim II.,  welcher (26.  V.  1529) ant-
wortete, er habe den Brief seinem Vater mitgeteilt. Am 30. VI. 1529 kam es in Regens-
burg zu Verhandlungen, nachdem Hornung am 28.  V. 1529 einen kaiserlichen Geleitbrief 
erhalten hatte. Katharina, die mit den kurf. Räten erschienen w ar, sagte im Sinne des Kur-
fürsten aus.  Hornung mußte so ohne Erfolg abziehen. Als er in Wittenberg eintraf, stellte 
sich ein Prokurator aus Berlin ein, der ihm Geld versprach, wenn er die Ansprüche auf 
sein Weib fahren ließe. Hornung wies ihn ab.  Nochmals trat Hornung an den Pfalzgrafen 
heran,  der sich aber im Türkenkriege befand; die Räte des Reichsregiments in Speyer 
verwiesen ihn daher auf den Rechtsweg, an das Reichskammergericht. Nach einem Ver-
such, mit dem Kurprinzen Joachim zu verhandeln, und verschiedenen Briefen, auch von 
Hornung an Katharina, ließ Luther nunmehr (1.2.1530) eine g ehar n isc ht e Dr uc k-
sc hr if t  los: „Etliche offentliche Notbriefe Martini Luthers an den Kurfürsten zu Bran-
denburg, an die Bischöfe zu Brandenburg, Havelberg und Lebus, an die Ritterschaft der 
Mark, an Katharina Hornungs.“ Letztere antwortete im Sinne des Kurfürsten. 

Damit enden die 150 Blätter starken Akten,  die im Hessischen Archiv zu Marburg 
aufgefunden und 1883 (S. 310 der Zeitschrift für preußische Ge- 
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schichte) von Paul Zimmermann veröffentlicht worden sind.  Das Hausarchiv hat s. Zt.  
stillschweigend Kenntnis genommen.  Die ordnungsmäßig gesammelten Unterlagen waren 
anscheinend für das Reichskammergericht bestimmt, sie sind w ohl infolge des frühen 
Todes Joachims und im Hinblick auf die Hinneigung Joachims II.  zur lutherischen Lehre 
ohne Ausnutzung geblieben. 

Über das Schicksal Hornungs ist nur bekannt gew orden, daß sich am 1.6.1531 Luther 
bei dem Kurfürsten Johann von Sachsen wegen Bauholz für ihn verw andte, da er sich in 
der Stadt Kemberg ein Häuslein erbauen lassen wollte. Katharina lebte dauernd in Berlin, 
sie hat in einem Briefe ihrem Bruder Dominicus die Schuld gegeben, daß sie dem Kur-
fürsten in die Hände gefallen sei. Hornungs Tochter soll sich mit einem Berliner Arzte 
verheiratet haben,  von Joachims Kindern ist eins gestorben,  unter welchem Familienna-
men (v. Brandenburg?) die anderen w eitergelebt haben,  ist nicht bekannt gew orden. Nach 
dem Ableben Joachims führte der kurf. Kü ch enm eis t er   und spätere Bm. Johann Blan-
kenfeld die Vormundschaft über die Kinder.  Joachim hatte (1529) für Katharina und ihre 
Kinder, damals Christoph, Martha und Joachim genannt, in Frkf. (Od.) und in Berlin je 
1000 fl. angelegt, ob er auch noch in anderer Weise seiner moralischen Pflicht nachge-
kommen ist, konnte auch im Hausarchiv nicht festgestellt werden. Der Kurfürst Joachim I. 
kannte keine Rücksichten, wenn es sich darum handelte, seine persönlichen Wünsche zu 
befriedigen. Alle Mittel waren ihm recht, er  hat so auch im Falle Blankenfeld seine Fürs-
tenmacht mißbraucht,  indem er ohne Grund den glücklichen Ehemann Hornung lediglich 
deshalb verjagte,  um in den Besitz seiner schönen jungen Frau zu kommen. Die betörte 
Katharina, die anscheinend auf einem Hoffeste tiefen Eindruck auf Joachim gemacht 
hatte, wußte er durch brutale Behandlung,  Drohungen und sogar durch Eid dauernd an 
sich zu fesseln. Er hat die großen Verdienste,  die der Erzbischof Johann Blankenfeld um 
Kurbrandenburg hatte, durch Erniedrigung seiner Schwester schlecht gelohnt! Joachim hat 
durch seine Tat auch seine eigene Ehe zerrüttet; denn die Kurfürstin Elisabeth († 
11.6.1555 im 70. Lebensjahre) ist nicht nur um ihres Glaubens w illen und wegen der 
Drohungen, sie im Falle der Annahme der lutherischen Lehre einmauern zu lassen, son-
dern  auch deshalb zum Kurfürsten von Sachsen  und zu Luther geflohen, weil sie, wie 
Hofprediger Andreas Buchovius gelinde sagte, das „unzeitige Wesen“ ihres Gatten nicht 
mehr zu ertragen vermochte. 

Kurzer Überblick 
Über die Geschichte von etwa 1350-1700 über die Verhältnisse in den Städten Berlin-

Cölln, Frankfurt an d.  O.,  Magdeburg und im Baltenlande, wo in damaliger Zeit ein Teil 
unserer Ahnen und deren Angehörige lebten und teils an hervorragender Stelle w irkten.  

Seit 1356 stand die Königswahl in Deutschland sieben Kurfürsten (Mainz, Trier, 
Köln, Böhmen,  Pfalz, Sachsen,  Brandenburg) zu. Mainz, Trier, Köln waren Erzbistümer, 
also geistliche Gebiete. Weltliche Gebiete w aren das Königreich Böhmen, die Pfalzgraf-
schaft, Kursachsen (Herzogtum) und die Markgrafschaft Brandenburg.  Die Königswahl 
erfolgte in Frankfurt a.  M., die Krönung in Aachen. Eine feste Residenz hatten die deut-
schen Könige nicht. Damals w ar  Kar l I V vo n Lux em bu r g  deutscher König (1346-
1378),  
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der am 18.3.1363 einen Erbvertrag mit den Markgrafen Ludwig und Otto von Branden-
burg geschlossen hatte. Ihm folgte sein Sohn  Wenzel  (1378 bis 1400).  Unter ihm blüh-
ten die  S t äd te-  u nd  Rit t er bü nd e  auf, die die Reichseinheit immer mehr gefährdeten, 
und im Norden erzielte die  Hans a  (Bund der Städte Lübeck, Hamburg, Bremen usw. 
seit 1241 zum Schutze ihrer Handelsbelange) ihre größten Erfolge. Nach Wenzels Abset-
zung wurde  Rup pr ech t v on  der  P f alz  zum König gewählt (1400-1410), der aber 
auch  der Königsmacht nicht zu Ansehen zu verhelfen wußte. Ihm folgte der  Lux em-
b ur g er  S ieg m un d  (1410-1437), der durch das Konzil zu Konstanz (1414-1418) die 
Kirchenspaltung beendete, aber dadurch auch in den Hussitenkrieg (1419-1436) verwi-
ckelt w urde. Es folgten nun die  Kön ige au s  d em  Hau se Habsb ur g : 

1438-1439 Albrecht II.  
1440-1493 Friedrich III , der Vetter von Albrecht II , der nur nach Mehrung seiner 

Hausmacht strebte.Unter seiner ruhmlosen Herrschaft wurde Deutschland von langwieri-
gen, zerstörenden Fehden zerrissen und in seiner Macht geschw ächt durch das Empor-
kommen von Burgund und Polen,  das den preußischen Ordensstaat vernichtete. Seine 
Einsetzung eines vierjährigen Landfriedens (1444, 1471) war ziemlich wirkungslos. 
Friedrich III  wurde 1452 in Rom  zum  Kaiser  gek r ön t.  Für den bei Lebzeiten des 
Kaisers gewählten Nachfolger wurde die Bezeichnung „Römischer König“ üblich. Seine 
Nachfolger, die auch später ohne Krönung durch den Papst den Kaisertitel führten, waren: 

1493-1519 Maximilian I . 
1519-1556 Karl V, 1530 in Bologna gekrönt,  Erbe der deutsch-habsburgischen,  bur-

gundischen und spanisch-italienischen Lande, wodurch Deutschland als ein Teil des habs-
burgischen Weltreichs in dessen Interessen verwickelt w urde. Der Kaiser überließ anfangs 
das von den Türken mehr und mehr bedrohte Reich dem eingesetzten Reichsregiment und 
seinem 1531 zum römischen König erwählten Bruder Ferdinand. Inzwischen breitete sich 
die Reformation aus, die zu Volksbew egungen (Bauernkrieg schon 1476) politisch-
w irtschaftlicher Art ausgenutzt wurde, und führte zu einer Scheidung der Reichsstände. 
1545 schritt Karl V gegen die religiösen Neuerungen ein, besiegte den Schmalkaldischen 
Bund (1547), wurde aber durch Moritz von Sachsen zum Abschluß des Vertrages von 
Passau (1552) genötigt. Der Augsburger Religionsfriede (1555) gab den Protestanten freie 
Religionsübung und Gleichberechtigung,  den  Lan desh er r sc haf t en  ab er  das  Rec ht ,  
d as  Beken nt nis  ihr er  Unt er t anen zu bes timm en .  

1556-1564 Ferdinand I. und 
1564-1576 Maximilian II .    Unter ihnen genoß Deutschland, aus der Verbindung mit 

Spanien gelöst, einen langen Frieden, der zu hoher w irtschaftlicher Blüte führte. 
1576-1612 Rudolf II.  Das Deutschtum w urde durch konfessionellen Hader gehemmt, 

der immer mehr Fortschritte machte. Rudolf ließ der jesuitischen Agitation zu gewaltsa-
mer Gegenreformation  freien Spielraum. Protestantische Fürsten traten zur Union (1608), 
katholische zur Liga (1609) zusammen. 

1612-1619 Matthias  und 
1619-1637 Ferdinand II .    Es kam zum dreißigjährigen Kriege.  Das Reich wurde völ-

lig verwüstet und erschöpft, die Bevölkerung stark vermindert, der schon vorher erschüt-
terte Wohlstand zer- 



116 

stört, sittliche und geistige Bildung vernichtet, selbst der religiöse Hader nur vorüberge-
hend beschwichtigt. 

1637-1657 Ferdinand III . Durch den w estfälischen Frieden (1648) erwarb Bayern die 
8.  Kurw ürde.  Aber das Kaisertum sank zur leeren Form herab, da den Fürsten die volle 
Staatshoheit (Souveränität)  zugestanden und so das Reich in einen lockeren Staatenbund 
verwandelt wurde. 

1658-1705 Leopold I . Die Türken drangen 1683 bis Wien vor. Ludwig XIV von 
Frankreich schaltete im Westen,  wo viele Fürsten ihm Vasallendienste leisteten, nach 
Willkür,  entriß dem Reiche 1680-1681 wichtige Städte wie Straßburg, verwüstete 1689 
die Pfalz und behauptete seinen Raub im Rysw yker Frieden (1697).  Die langwierigen, 
obw ohl ruhmvollen und nicht unglücklichen Kämpfe gegen die Türken brachten dem 
Reiche keinen Nutzen. 

1705-1711 Joseph I . 
1711-1740 Karl VI. 

hineingezogen und der erstarkende brandenburgisch-preußische Staat trug zur w eiteren 
Auflösung des Reichsverbandes bei. 

In der unter den bayrisch-w ittelsbacher Markgrafen tief gesunkenen und infolge von 
Einfällen der Nachbarn vielfach wüstgewordenen  Markgrafschaft Brandenburg , seit 
1356 im Besitz der Kurwürde und 1373 an das luxemburgische Haus gebracht, hatte Karl 
IV Ordnung und Handel wiederhergestellt. Er begünstigte den Anschluß der Städte an die 
Hansa und festigte Grundbesitz und Steuerkraft durch Anlegung eines  Land bu ch es .  
Nach seinem Tode erhielt sein Sohn Siegmund 1378 Brandenburg. Er verpfändete im 
Einverständnis mit König Wenzel (28.6.)  1388 die Marken an den Markgrafen Jobst von 
Mähren, unter dem die alte Verwirrung wiederkehrte, und verkaufte 1402 die Neumark an 
den Deutschen Orden. Nach Jobsts Tode ernannte der inzwischen König gewordene 
Siegmund, um die Mark wieder in Ordnung zu bringen,  am 8.7.1411 seinen Rat und Feld-
herrn,  den Burggrafen  F r iedr ic h v on  Nür n ber g   aus dem Hause Hohenzollern, zum 
Verweser (Anerkennung 13.8.1412) und am 30.4.1415  zu m  Mar k gr af en un d Kur -
f ü r s t en v on  Br and en bu r g;  die Belehnung erfolgte am 18.4.1417 zu Konstanz. All-
mählich setzte sich Friedrich durch, Städte und Adel huldigten ihm und den aufsässigen 
Teil des Adels (Quitzows usw.) warf er gewaltsam nieder. Er war 1418 Reichsverweser, 
mehrmals Führer der deutschen Heere in den Hussitenkriegen, veranlaßte aber dadurch 
Rachezüge der Hussiten  in die Mark,  besonders 1432. Am 6.11.1436 Sigismunds Anwei-
sung an das Land Wenden,  dem Markgrafen Friedrich von Brandenburg zu huldigen. 
Wegen der Verleihung Kursachsens an F. von Meißen entzweite er sich mit Siegmund 
und bewarb sich 1438 und 1440 vergeblich um die Königskrone. Er besaß politische und 
militärische Gaben. Am 9.5.1442 versicherten Kurfürst Friedrich und Markgraf Friedrich 
d.  J. den Landen Mecklenburg, Rostock,  Schwerin, Wenden und Stargard, im Falle des 
Anfalls an die Mark alle ihre Rechte und Privilegien halten zu wollen. In seiner Ehe mit 
Else von Bayern (1401) bekam der Kurfürst drei Söhne: Johann erhielt Bayreuth, Fried-
rich die Mark, Albrecht Ansbach.   F r ied r ic h I I ,  * 9.11.1413, † 10.2.1471, brach die 
Selbständigkeit der Städte, namentlich der Zw illingsstädte Berlin-Kölln (1448), kaufte 
Kottbus und die Neumark (1455) sowie die Grafschaft Wernigerode. Am 16.7.1450 war 
er der Kriegserklärung gegen Friedrich von Sachsen beigetreten.  Da sein einziger Sohn 
gestorben war,  trat er am 2.4.1470 die Regierung an seinen  

Sachsen w urde durch seine Verbindung mit Polen (seit 1697) 
in den Nordischen Krieg (1700-1721) 
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Bruder  Alb r ec ht  Ach ille s   ab (1470-1486), der die Lehenshoheit über Pommern er-
w arb und durch das Hausgesetz von 1473 die Unteilbarkeit aller,  auch der zu erwerbenden 
märkischen Landesteile festsetzte. Mit Kraft vertraten er und sein ältester Sohn   Jo han n 
Cic er o ,   * 2.8.1455, † 9.1.1499,  (1486-1499) Städten und Adel gegenüber die Rechte 
der Landeshoheit, die dessen Sohn   J oac him  I ,  * 21.2.1484, † 11.7.1535, (1499-1535) 
w eiter festigte,  obw ohl er in unmündigem Alter die Regierung übernahm. Seinen Bruder 
Albrecht,  * 28.6.1490,  † 24.9.1545, überredete er, schon im Alter von 12 Jahren die Pries-
terweihe zu nehmen.  Auf fast allen Gebieten des inneren politischen Lebens war Joachim 
reformierend tätig, mit Energie wußte er seinen Willen durchzusetzen.  Bald war von einer 
politischen Selbständigkeit der Städte keine Rede mehr, auch die Geistlichkeit zwang er in 
die landesherrliche Abhängigkeit. Gegen das Raub- und Fehdew esen einiger Edelleute 
ging er mit fester Hand vor,  in 146 Fällen bestrafte er adlige Friedensbrecher und in 3 
Fällen schreckte er auch vor Todesurteilen nicht zurück. Als der Hofjunker von Otterstädt 
dem Kurfürstem an das Schlafgemach geschrieben hatte: „Jochinken, Jochinken,  höde dy, 
w o w y dy krygen, hangen w y dy“, w urde Otterstädt gefangen genommen und sein Kopf 
zum Schrecken aller Bösewichter auf einer eisernen Stange auf das Köpenickische Tor zu 
Cölln gesteckt. 1506 gründete er die Universität Frankfurt a. O., 1516 das Kammergericht 
zu Berlin als obersten Gerichtshof. 1510 hatte er wegen eines Hostiendiebstahls 30 Juden 
verbrennen und den Rest aus der Mark vertreiben lassen.  Am 22.5.1517 schloß er auf 
Lebenszeit ein Bündnis mit dem Herzog Johann von Jülich, Cleve und Berg.  Vom Kaiser 
Maximilian I  hatte er  Privilegien erlangt: 10.5.1517 über den Weinzoll, 12.9.1518 wegen 
der Befreiung vom Hamburger Stapelrecht. 1519 bemühte er sich ohne Erfolg um die 
Kaiserkrone, 1524 erwarb er die Grafschaft Ruppin, 1529 schloß er einen Erbvertrag mit 
Pommern. Die Reformation lehnte er scharf ab,  in der durch Luther hervorgerufenen geis-
tigen Bewegung sah er eine strafbare Auflehnung der Untertanen gegen die Obrigkeit. Am 
19.4.1525 sein Einschreiten gegen die Reformation der Stadt Treuenbrietzen. Er schloß 
sich dem Papste und dem Kaiser innigst an, gewährte dem Dominikaner Ablaß-Tetzel, der 
1517 in Berlin war,  Schutz und veranlaßte die Professoren der Universität Frankfurt a. d. 
O.,  ebenfalls gegen Wittenberg Partei zu ergreifen. Auf dem Reichstage in Worms (1521) 
führte Joachim die Sache des Papsttums. Heimgekehrt, ließ er Bann und Acht, die über 
Luther ausgesprochen, in der Mark verkünden und verbot am 28.2.  und 25.8.1524 das 
Lesen und die Verbreitung der Lutherischen Bibelübersetzung, 1525 auch das Singen der 
lutherischen Lieder.  Am 4.7.1526 erließ er eine Verordnung zur  Ver f o lg un g  der An-
hänger Luthers.  Joachim opferte die Lehenshoheit über Pommern in der Hoffnung, so 
neue Stützen für den Katholizismus bei nordischen Fürsten zu erreichen. Mit lebendigs-
tem Eifer trat er  1530 auf dem Reichstage zu Augsburg, wohin er am 23.5.1530 „mit 456 
w ohlgeputzten Pferden in Begleitung beider Prinzen aus Berlin“ gezogen war, für den 
alten Glauben ein, er war das tätigste Mitglied der katholischen Fürsten (Hallisches Bünd-
nis vom 21.11.1533), die sich gegen den in Schmalkalden geschlossenen Bund der protes-
tantischen Fürsten einten. Aber Joachim konnte den Protestantismus nicht aufhalten, sogar 
unter den Hohenzollern mußte er sehen,  wie sein Vetter, Markgraf Albrecht, seit 1511 
Hochmeister des deutschen Ordens, seine geistliche Herrschaft in ein weltliches, von der 
Krone Polen zu Lehen gehendes Herzogtum verw andelte und  



118 

dessen Bruder,  Markgraf Georg, in Franken die Reformation einführte. Die Stürme der 
Reformation hatten Joachims hochfliegenden Geist nicht zuletzt dadurch beunruhigt und 
verbittert, weil er in seiner Familie die Hinneigung zur neuen Lehre bei seiner Gattin und 
den Kindern wahrnehmen mußte.  Die Kurfürstin Elisabeth,  eine Schwester des Königs 
Christian II  von Dänemark, mit der er bis etwa 1517 ein ungetrübtes Leben geführt hatte, 
nahm das Abendmahl unter beiderlei Gestalt.  Angesichts der schweren Drohungen Joa-
chims, sie einmauern oder absperren zu lassen, f loh sie mit Hilfe ihrer Kammerfrau Ursu-
la von Zedwitz, des Ritters Joachim von Götze und ihres Bruders, des früheren Königs, 
als Bäuerin verkleidet auf einem Bauernwagen an den Hof Johannes des Beständigen, 
dem sie am 15.10.1527 über die Zerwürfnisse ausführlich geschrieben hatte (Original im 
Weimarschen Archiv).  Am 26.3.1528 w ar sie in Torgau in Sicherheit. Sie lebte dann in 
Lichtenberg und war oft in Luthers Hause. 1531 kam es wegen des Luthertums in Stendal 
und Tangermünde zu Aufruhr. Joachims Haß gegen Luther erreichte den Höhepunkt, als 
er in seinem Testament vom 22.10.1534 seinen beiden Söhnen die Verpflichtung auferleg-
te, bei dem alten Glauben zu bleiben. Sie mußten das Testament eigenhändig unterschrei-
ben, in dem es heißt „an eines rechten geschw orenen eyds statt“. Er hatte auch entgegen 
der Hausordnung festgesetzt, daß seine Söhne Joachim und Johann nach seinem Abster-
ben „beyeinander zum Regiment blieben“.  Kurfürst  Jo ach im  I I  Hektor, * 13.1.1505, † 
3.1.1571, und  Jo han n v on  Küst r in , * 3.8.1513, † 13.1.1571,  der in der Neumark 
regierte, w urden 1539 bzw. 1536 lutherisch,  doch hielt sich Joachim im Schmalkaldischen 
Kriege vorsichtig zurück,  w ährend sich Hans, der ein tüchtiger Herrscher war und sich 
w irtschaftlich von den Ständen losmachte,  dem Schmalkaldischen Bunde anschloß. Joa-
chim II  schloß 1537 eine Erbverbrüderung mit den Herzögen von Liegnitz, Brieg und 
Wohlau, für seinen Enkel Joachim-Friedrich erw arb er die Stifter Magdeburg und Halber-
stadt. Am 20.7.1547 verlieh ihm Kaiser Karl V das der Stadt Magdeburg entzogene Sta-
pelrecht für Tangermünde, Brandenburg oder einen anderen bequemen Ort. Nach dem 
Augsburger Religionsfrieden (1555) errichtete er das Konsistorium zu Berlin, schw ächte 
aber seine Macht, indem er, um von den Ständen das notwendige Geld zu erhalten, ihnen 
Hoheitsrechte opferte.  1569 erhielt er  von Polen die Mitbelehnung für Preußen. Sein Sohn  
Jo han n G eor g   * 11.9.1525, † 8.1.1598 (1571-98),  ließ die Geliebte seines Vaters Anna 
Sydow einkerkern,  suchte dessen Schulden zu tilgen, vereinigte wieder das gesamte bran-
denburgische Gebiet und nahm viele flüchtige Niederländer auf.  Sein ältester Sohn,  Joa-
c him  F r ied r ic h, * 27.1.1546, † 18.7.1608, 1553 Bischof von Brandenburg und Havel-
berg, 1556 auch von Lebus,  1566 Administrator von Magdeburg, (1598-1608) sicherte die 
Unteilbarkeit des Kurfürstentums, erlangte am 3.4.1599 vom Kaiser Rudolf II eine Bestä-
tigung über das Anrecht der Mark auf Holstein und Schlesw ig, überließ seinen Stiefbrü-
dern Christian und Joachim Ernst die erledigten Hohenzollernschen Besitzungen in Fran-
ken (Ansbach), die 1473 von Brandenburg getrennt worden w aren, und gründete 1605 das 
Kollegium des Geheimen Rats als oberste Verwaltungsbehörde. Sein ältester Sohn  Jo-
h ann  S ieg m un d, * 8.11.1572, † 2.1.1620, (1608-1620) heiratete die älteste Tochter des 
geistesschwachen Herzogs Albrecht Friedrich von Preußen und wurde 1618 Herzog von 
Preußen, 1613 reformiert geworden,  hatte er in Brandenburg und Preußen mit den Ständen 
Schwierigkeiten. Aus der jülich-klevischen Erbschaft erhielt  



119 

er 1614 Kleve, Mark, Ravensberg und Ravenstein. Die ständische Uebermacht stürzte 
unter seinem schwachen Sohn Geo r g Wilh elm ,  * 3.11.1595, † 1.12.1640 (1620-1640), 
der verschwenderisch w ar und von seinem katholoischen Minister Schwarzenberg be-
herrscht wurde,  das Land ins Verderben. Er nahm nur 1631 bis 1635 gezwungenermaßen 
und lau auf Seiten Schwedens am Dreißigjährigen Kriege teil. Seine Gattin w ar die pfälzi-
sche Prinzessin Elisabeth Charlotte. Sein Sohn,   F r ied r ic h Wilhelm,  der Große Kur-
fürst, * 16.2.1620, † 9.5.1688 (1640-1688), stieß beim Regierungsantritt überall auf 
Schwierigkeiten. Polen wollte ihn mit Preußen nur unter drückenden Bedingungen beleh-
nen, die klevischen Lande waren Schauplatz der Kämpfe zwischen Spaniern und Hollän-
dern, die Mark w ar verwüstet und z. T. von Schweden besetzt. 1641 erlangte er die Be-
lehnung mit Preußen,  schloß mit Schweden einen Waffenstillstand und opferte zur Er-
leichterung des Friedensschlusses Vorpommern und die Odermündungen, erhielt dafür die 
Stifter Halberstadt,  Minden, Kammin und die Anw artschaft auf Magdeburg. Durch den 
Vertrag von Wehlau (19.9.1657) sicherte ihm Polen die Souveränität Preußens zu und im 
Frieden von Oliva (3.5.1660) erkannte es die Unabhängigkeit Preußens an. Die Beschrän-
kung der Ständeprivilegien gelang leicht in der Mark, nur mit Gewalt (1663) in Preußen. 
Durch Einführung indirekter Steuern befreite sich der Kurfürst von den Einzelbewilligun-
gen der Stände und gewann Mittel für ein stehendes Heer. Er trieb zielbew ußte Wirt-
schaftspolitik,  namentlich durch Belebung von Binnen- und Seehandel, schuf einen zuver-
lässigen Beamtenstand und ein tapferes Offizierskorps, 1672 half  er gegen Ludw ig XIV 
von Frankreich den Niederlanden. Auch seit 1.7.1674 stand er w ieder gegen Frankreich 
und schlug die von Frankreich zum Einfall in die Mark veranlaßten Schw eden durch den 
Ueberfall von Rathenow (25.6.1675) und bei Fehrbellin (28.6.) , eroberte 1675-1678 sämt-
liche Festungen Vorpommerns und die Feste Stettin,  im Winter 1678-1679 trieb er die in 
Preußen eingefallenen Schweden nach Livland zurück.  Nachdem er, vom Kaiser und den 
Niederlanden verlassen, im Frieden von Saint-Germain (29.6.1679) Vorpommern w ieder 
herausgeben mußte, schloß er sich nunmehr an Ludwig XIV an und entzweite sich mit 
Spanien, den Niederlanden und dem Kaiser. 1685 verbündete er sich aber mit dem Kaiser 
und den Generalstaaten der Niederländischen Republik, verzichtete gegen den Schwiebu-
ser Kreis auf seine schlesischen Erbansprüche und schickte ein Hilfskorps gegen die Tür-
ken. Am 8.11.1685 lud er die aus Frankreich flüchtenden Hugenotten zur Ansiedlung in 
seinen Staaten ein, seinem Rufe folgten 15 000 Hugenotten.  So hatte Friedrich Wilhlem 
sein Land gesichert, durch neue Erwerbungen vermehrt und den brandenburgisch-
preußischen Staat geschaffen. Durch Neuordnung der Verwaltung 1815 wurde Branden-
burg mit veränderten Grenzen eine Provinz Preußens. 

Berlin.  Die ältesten Teile, Kölln und Berlin,  zu beiden Seiten der Spree gelegen, hat-
ten seit 1250 Stadtrechte und waren 1307-1311 und 1432-1442 vorübergehend vereinigt 
(seit 1709 endgültig). Die beiden Städte verbanden sich (9.6.1399 und 1.2.1431) zur Er-
haltung ihrer Privilegien, Rechte, Gewohnheiten und ihres Eigentums mit anderen Städten 
(Brandenburg, Frankfurt a. d. O.). Am 26.2.1442 änderte der Kurfürst das Stadtregiment 
(Bln 2 Bm. und 10 Rm.,  Kölln 1 Bm. und 5 Rm.) – die Stadtgemeinde hatte die Ratsglie-
der zu wählen,  die aber der Bestätigung des Kurfürsten unterlagen – und verbot ihm, mit 
anderen Städten Bündnisse einzugehen. Beide Städte mußten am 29.8.1442 dem Kurfürs-
ten Land zum Schloßbau abtreten.  Die Gilden und  



120 

Gewerke entstanden in Berlin um 1272-1415. Die Juden unterstanden nicht dem Stadtrate, 
sie zahlten dem Landesherrn ein Schutzgeld und durften dann Handel und Geldverkehr 
treiben,  da es im Mittelalter nach kanonischem Rechte für den Christen als unsittlich galt, 
von seinen Brüdern Zinsen zu nehmen. Wie in anderen Städten gab es auch in Berlin eine 
beschränkte Anzahl von Familien, die über die Masse der Gewerbetreibenden und Acker-
bürger emporragten. Sie waren nicht nur mit Haus und Hof in der Stadt und mit Grundbe-
sitz in der Feldmark angesessen, sondern besaßen auch draußen im Lande Güter, Unterta-
nen und Renten, hatten da oft alle patrimonialen Rechte,  insbesondere untere und obere 
Gerichtsbarkeit, Kirchenpatronat, und waren markgräfliche Lehnsleute. Sie lebten von 
ihren Renten,  gaben sich daneben wohl mit kaufmännischen Geschäften (Großhandel 
besonders), nicht aber mit Handarbeit ab.  Ihre ökonomische Unabhängigkeit erlaubte 
ihnen weitgehende Beteiligung an der städtischen Verwaltung,  so daß sie die Rats- und 
Bürgermeisterstellen vorwiegend und vielfach in erblicher Folge innehatten. Sie hielten es 
nicht mit den Zünften und mischten sich auch nicht durch Heiraten mit Handw erkern 
usw. , sondern versippten sich nur mit ihresgleichen; die Söhne dieses Stadtadels wurden 
noch um die Mitte des 16.  Jahrhunderts als Stadtjunker bezeichnet. Seit 1448 hatten diese 
stark versippten alten ratsfähigen Geschlechter,  die sich Ratsverw andte nannten, keinen 
ausschließlichen Anspruch mehr auf die Ratsämter,  die Geschlechterherrschaft war viel-
mehr durch die Einsetzung eines neuen Rats (Mai 1448) endgültig gestürzt. In diesem 
Kampfe der Städte gegen den Kurfürsten (1442-1448) w ar ein Hauptpunkt der, daß beim 
Weiterverkauf von Lehnsrechten vielfach Schwierigkeiten beim Nachweis der Berechti-
gung  entstanden, w odurch der Handel erschwert w urde. Die außerstädtischen Grundstü-
cke und Rechte waren nämlich durchweg Lehen,  zu deren Erwerb neben dem Kaufge-
schäft die Konzession des Lehnsherrn (Markgrafen, selten Städte oder Adelsherrn) erfor-
derlich war.  

Weiter wollten die führenden Empörer die hansische Selbständigkeit für Berlin ertrot-
zen, das der Hansa beigetreten war. Sie verjagten den landesherrlichen Richter aus Berlin 
(Hofrichter Balthasar Hacke),  bemächtigten sich der dem Markgrafen gehörigen Mühlen 
und verwüsteten den angefangenen Schloßbau. Aber der Rat der Städte, der von der Bür-
gerschaft nicht hinreichend unterstützt w urde,  mußte alsbald kapitulieren (19.6.1448). Die 
Urkunde aus Spandau,  w o der Kurfürst residierte,  trägt die Unterschriften „Item Thomas 
Winses, I tem Wilke Blankenfeldes, I tem Jacob Heydeken usw.“ Kurfürst Friedrich II 
hatte (1443-1451) die feste Burg an der Spree gebaut und beiden Städten die Gerichtsbar-
keit und das Recht des Warenstapelzwanges entzogen. Nach der Erhebung erkannte die 
Stadt die Ordnung des Markgrafen an (25.5.1448). Im Schloß hielten seit Johann Cicero 
die Landesherren dauernd Hof,  wodurch die Residenzstadt für das wirtschaftlich Verlore-
ne einen gew issen Ausgleich fand.  Joachim I gab 1508 der Stadt die Gerichtsbarkeit zu-
rück; hypothekarische Darlehen wurden damals ohne Ausfertigung einer förmlichen 
Schuldverschreibung nur in die städtischen  S ch öf f enb üc her   eingetragen. Joachim II 
besserte Kirchen- und Schulwesen und gab dem Rate das Kirchenpatronat. Das 16. Jahr-
hundert brachte wirtschaftlich keinen Fortschritt, der dreißigjährige Krieg einen schweren 
Rückschlag,  aber unter dem Großen Kurfürsten begann ein langsamer Aufstieg. Den auf-
genommenen    Hug eno t ten   folgten 1689 und 1697  P f älzer   und  Sc hw eizer ,  so 
daß die Bevölkerung auf mehr als 20 000 Einwohner stieg. Friedrich Wilhelm I umgab die 
Stadt  
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mit einer Zollmauer. Friedrich der Große ließ  1745 die letzten Befestigungswerke abtra-
gen und gab Berlin 1747 eine neue Verfassung. Am 16.10.1757 wurde Berlin von den 
Oesterreichern, 3.-12.10.1760 von den Russen besetzt und gebrandschatzt. Die Einw oh-
nerzahl sank von 126 661 (1755) auf 103 200 (1763), stieg aber rasch auf 150 000 Perso-
nen, unter denen aber nur zirka 11 000 Bürger der Stadt w aren. 

Magdeburg, vormaliges Erzbistum, entstanden aus einem Teil der Diozese Halber-
stadt, vereinigt mit dem 937 von Otto I gegründeten Kloster des heiligen Petrus, Moritz 
und Innocenz in Magdeburg, 962 vom Papste bestätigt, über die Bistümer Brandenburg 
und Havelberg, auch über Meißen,  Merseburg, Zeitz-Naumburg und Posen gesetzt und 
mit der  S law en - ( Wen den ) Miss io n  beauftragt, konnte seine kirchliche Stellung nur 
schwer gegen Mainz, mit dem es zeitweise um Halberstadt str itt, behaupten und nur in 
zähen Kämpfen gegen Brandenburg (das später, bis 1449 vergeblich die Altmark von der 
Lehnshoheit des Hochstifts zu befreien suchte), Braunschweig und Anhalt und den einge-
sessenen Adel ein weltliches Territorium gründen. Kaiser Otto II  erteilte am 9.11.979 dem 
Magdeburger Clerus die freie Wahl des Erzbischofs und verordnete, daß nur der vom 
Erzbischof erwählte Vogt zu Magdeburg richterliche Gewalt haben sollte.  Otto III  und 
Heinrich II  stützten durch zahlreiche Schenkungen, Privilegien das Erzstif t zur Durchfüh-
rung der Ostmission. Erzbischof Wichmann (1152-1192) zeichnete das Magdeburger 
Recht auf.  Am 26.2.1405 gestattete der als deutscher König abgesetzte (1400) Wenzel, 
König in Böhmen, auch Markgraf zu Brandenburg,  dem Erzbischof Günther in Magde-
burg einen Wagenzoll.  Wie mit der Stadt Magdeburg, so hatten die Erzbischöfe auch mit 
Halle a. d. S. Kämpfe um die Durchführng der Stadtherrschaft, die mit der Gründung der 
Moritzburg in Halle durch Erzbischof Ernst (1476-1513) und der Verlegung der erzbi-
schöflichen Residenz dorthin (Giebichenstein) endeten. Am 7.5.1514 Einführung des 
neuen Erzbischofs Albrecht,  den sein Bruder,  der Kurfürst Joachim I von Brandenburg, 
mit 200 Edelleuten begleitete. 1524 begann die Ausbreitung der Reformation, die Erzbi-
schof Siegmund (1552-1566) durchführte. Nach dem Restitutionsedikt w urde 1629 Erz-
herzog Leopold Wilhelm Erzbischof; er  hatte 1631 kurz das Stift inne, dann folgte w ieder 
der protestantische August von Sachsen. 1680 kam Magdeburg infolge des westfälischen 
Friedens als weltliches Herzogtum an Brandenburg.  

Magdeburg, Burggrafschaft , entstand aus dem mit Liegenschaften und Gerechtsa-
men verbundenen Amt des seit Karl d. Gr. in Magdeburg sitzenden königlichen Burggra-
fen, der Vogt des Klosters und des Erzbistums wurde, war nacheinander in den Händen 
der Plötzke, Groitzsch, Querfurt und Mansfeld, w urde 1269 vom Erzbischof gekauft und 
an die Herzöge von Sachsen in Lauenburg und Wittenberg für 12 000 Mark Silber als 
Lehn gegeben. Die Burggrafschaft, oft von den Kurfürsten an das Erzstift verpfändet, 
w urde 1579 diesem gegen einen großen Teil der Grafschaft Mansfeld und unter Vorbehalt 
von Titel und Wappen endgültig überlassen.  

Magdeburg, Stadt,  805 Handelsplatz an der Grenze des Slawenlandes, wurde 968 
Sitz eines Erzbischofs, seit dem 12. Jahrhundert Handelsstadt. 1213 erstmalig zerstört im 
Kriege zwischen Kaiser und Erzbischof. Von 1244-1281 Kämpfe der Aristokraten und der 
Innungen um die Vorherrschaft in der Stadtverwaltung. Vom 4.10.1281 ab bestand der 
Rat aus 12 Ratsmännern  
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und 5 Innungsmeistern. Bm. und Km. wurden jährlich gewählt, sie gehörten im Jahre ihrer 
Wahl dem „regierenden Rate“ an, im nächsten Jahre dem „alten Rate“, im folgenden dem 
„oberalten Rate“. Die Schöffen, bis 1244 mit im Rate, mußten nach Sachsenrecht einer 
r ittermäßigen Familie entstammen.  Sie beanspruchten das Recht, sich nach freier Wahl zu 
ergänzen. 1313 herrschte Aufstand in Magdeburg, Burchard III wurde erschlagen, die 
Stadt verfiel dem Kirchenbanne und der Reichsacht. Magdeburg war Ende des 13. Jahr-
hunderts der Hansa beigetreten, die 1361-1370 mit dem Dänenkönig selbständig Krieg 
führte. Erzbischof Günter von Schw arzburg (1403-1445) unternahm einen Kriegszug in 
die Mark, wobei Hans Alemann bei Wusterhausen in Gefangenschaft geriet. Der Erzbi-
schof erhob eine Hussitensteuer,  1420 wurde ein hussitischer Geistlicher vom Erzbischof 
als Ketzer zum Scheiterhaufen verurteilt. Die Stadt setzte gegen den Willen des Erzbi-
schofs Befestigungsarbeiten fort,  neben dem erzbischöflichen Palaste wurde ein fester 
Turm errichtet (Kiek in die Köke), daher 1432 offener Krieg. Am 23.12.1433 Bann und 
Interdikt, auch gegen Halle. Kaiser Sigismund griff  ein, Friede 1435, 1453 w ar ein päpst-
licher Gesandter in der Stadt, um gegen die Türken das Kreuz zu predigen, auch 2 Ale-
männer nahmen das Kreuz. Die Bevölkerung Magdeburgs w ar evangelisch gesinnt. Am 
5.5.1524 stimmte ein Mann aus dem Volke vor dem Denkmal des Kaisers Otto im Ange-
sicht des Rathauses das Lutherlied „Aus tiefer Not“ an, die um ihn versammelte Volks-
menge stimmte ein,  die Stadt wurde zum „Lutherischen Zion“ und zu „Unseres Herrgotts 
Kanzlei“ des Reformations-Zeitalters. Am 30.9.1527 erklärte der Kaiser die Stadt in die 
Acht und Oberacht und forderte die Vollstreckung,  insbesondere auch von dem Kurfürs-
ten von Brandenburg, unter dessen Schutz sich die Stadt am 16.3.1537 stellte und dem sie 
dafür 1500 Gulden erlegte. Wegen der Weigerung, das Interim anzunehmen,  wurde die 
Stadt abermals geächtet. Reichsacht vom 27.7.1547 und 18.5.1549. Demgemäß hatten die 
Magdeburger viel unter Räubereien und Plünderungen zu leiden. Am 15.4.1549 Ueberfall 
des Gutes Königsborn, das Heine Allemann gehörte,  durch Märker, die Pferde und Horn-
vieh mit sich nahmen. Es kam 1550-1551 zur Belagerung der Stadt,  der aber die tapferen 
Magdeburger auch durch kühne Ausfälle zu begegnen w ußten. Ihre Truppen unterstanden 
zunächst Bm. Georg Gericke, sodann dem Kriegsobersten Ebeling Alemann,  der auf sei-
nem schwierigen Posten große Einsicht und Energie bew ies. Den Oberbefehl gegen Mag-
deburg hatte der Kaiser dem Kurfürsten Moritz von Sachsen gegeben.  Alle Friedens- oder 
Unterw erfungsangebote w iesen die Magdeburger zurück. Am 2.12.1550 feierlicher Akt 
auf dem Alten Markte in Magdeburg: Rat und waffenfähige Bürger und Söldner gelobten, 
die Rechte zum Schwur erhebend,  im Leben und im Tode für einen Mann zu stehen, fest-
zuhalten beieinander auf der Mauer und dem Wall, auf dem Wasser und dem Lande und 
w ider den Feind zu kämpfen bis zum letzten Blutstropfen.  Diesen Schwur haben sie nicht 
gebrochen! Am 20.12.1550 gelang ihnen, den verwundeten Herzog Georg von Mecklen-
burg mit vielen seiner Leute zu fangen. Der Herzog wurde in der Stadt vom Bm. und dem 
Kriegsobersten mit den Worten empfangen: „Ungnediger Herr, willkommen, ever ungna-
den sol uns ein lieber Gast sein, w ir hetten sie dergestalt gern lengst bei uns gesehen.“ Am 
27.3.1551 gab Moritz seinen Verbündeten seinen Wunsch bekannt, mit dem Kriege gegen 
Magdeburg aufzuhören. Bei den Friedensverhandlungen führte der Stadtsyndikus Dr. 
Lewin von Emden dem Kurfürsten Moritz mit bewegter Stimme zu Gemüt, was im Grun-
de mit diesem Kriege  
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gesucht würde: Nämlich die Unterdrückung des göttlichen Wortes und die Wiederaufrich-
tung des antichristlichen Papstums. Es kam zu w eiteren Kämpfen. Am 1.10.1551 ermäch-
tigte Karl V endlich Moritz, der langen und erfolglosen Belagerung ein Ende zu machen. 
So kam es am 11.10.1551 zu einem Vergleich, der am 4.-5.11.1551 unterschrieben wurde. 
Die früher geforderte Strafsumme von 200 000 Gulden war auf 50 000 Gulden, die Zahl 
der abzuliefernden Geschütze von 24 auf 12 heruntergesetzt w orden. Alle Ungrade sollte 
fallen, die Stadt bei ihren Privilegien, Gerechtsamen, Freiheiten usw . bleiben,  es sollte 
vollständige Amnestie eintreten. Aber die Acht blieb bestehen,  w eil die Stadt die gefor-
derte „fußfällige Abbitte“ nicht leistete (Aufhebung erw irkten erst am 12.7.1562 in Prag 
Magdeburger Abgesandte unter Führung von Bm. Jacob Gericke). Die Stadt mußte eine 
sächsische Besatzung aufnehmen (die aber am 20.11.1553 abzog) und außer dem Erzbi-
schof auch die Kurfürsten von Sachsen und Brandenburg anerkennen. Am 23.6.1554 gab 
der Kurfürst Joachim II der Stadt die Zölle, die Jahrmärkte und den Schöppenstuhl zu-
rück. Die Stadt Magdeburg hat sich für ihr unerschütterliches Einsetzen für die Glaubens- 
und Gewissensfreiheit unvergänglichen Ruhm erworben! Damals hatte die Stadt gegen 40 
000 Einwohner. 1560 Aenderung der Stadtverfassung dahin, daß die seit 1526 aus der 
gemeinen Bürgerschaft zu wählenden 2 Ratsherren nunmehr unmittelbar von den neuen 
Ratsmitgliedern, nicht durch 10 „Köhrherren“ gewählt wurden. 1629 wurde Magdeburg 
durch Wallenstein belagert. 16.3.1630 Sturz des alten Rats, neue Verfassung. Bei der 
Erstürmung durch Tilly (20.5.1631) wurde die Stadt zerstört und durch die Soldateska 
entvölkert; es sollen ca. 20 000 Bürger umgekommen sein. Von den Kriegsgefangenen 
konnte eine Anzahl bei dem am 24.5.1631 im kaiserlichen Lager ausgebrochenen Brande 
fliehen, die meisten aber mußten Lösegeld zahlen. Auch sie verließen zum großen Teil die 
zerstörte Stadt, nachdem ihr Gesuch auf Zulassung des evangelischen Gottesdienstes im 
Juni 1631 vom kaiserlichen Gouverneur Wolfgang Graf von Mansfeld abgelehnt worden 
w ar. Die Kaiserlichen verließen 1632 die Stadt,  am 4.7.1635 wurde sie von den Sachsen 
besetzt.  1636 erließ der Rat von Mgdb.  einen Aufruf an seine Bürger zur Heimkehr, aber 
viele blieben dauernd dort, wo sie durch Heirat usw . eine zw eite Heimal gefunden hatten. 
1666 brachte der Große Kurfürst Mgdb.  an Brandenburg,  die Stadt wurde mit dem Erzstift 
im Frieden von 1680 Kurbrandenburg einverleibt. Um diese Zeit war nur die halbe Arbeit 
des Wiederaufbaus getan,  erst durch die Einwanderung der Pfälzer,  Franzosen und Wallo-
nen 1685-1705 wurde es möglich, namentlich den Nordrand und Westrand der Stadt w ie-
der zu besiedeln. Am 11.11.1806 fiel Mgdb. schmachvoll an die Franzosen, es gehörte 
1807-13 zum Königreich Westfalen. 1871 hatte die Stadt 84 000 Einwohner,  1929 rund 
297 000. Der Großhandel lag immer in den Händen der Altstadt, die auch ihren Handel 
mit den Seestädten in den schw ierigen Zeiten des 16. und 17. Jh. zu behaupten wußte. Als 
Mgdb. sich 2.2.1812 im Belagerungszustande befand, w urde ein großer Teil der Neustadt, 
die damals 5718 Einwohner hatte, niedergerissen.  

Magdeburger Recht,  mit dem viele Städte in Brandenburg, Sachsen, Schlesien, den 
preußischen Ordenslanden und Polen, für die Mgdb. Ober ho f   war,  bewidmet w urden, 
w ar eine stadtrechtliche Umbildung des Sachsenspiegels, jenes ältesten deutschen Rechts-
buchs des Mittelalters (verfaßt zwischen 1198-1235 von Eicke von Repgow, lateinisch). 
Der Sachsenspiegel gliedert  
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sich in ein  Lan dr ech tsb uc h,  das Johann von Buch später in 3 Bücher teilte,   u nd  in ein  
Leh nr ec ht sb uc h. Auch in Polen, Holland und Livland wurde der Sachsenspiegel ver-
breitet und übersetzt. Der  Ob er h of   (Schöppenstuhl)  war seit dem Mittelalter  mit Kolle-
gien von Schöppen (Schöffen), ursprünglich von Laien, Ratsherren,  Bürgermeistern usw. 
besetzt,  später wurden immer mehr Rechtsgelehrte zugezogen, so daß seit dem 16. Jh. in 
den Universitätsstädten vielfach die Juristenfakultäten an die Stelle der Schöppenstühle 
traten. Berühmte Schöppenstühle waren die von Mgdb., Leipzig,  Lübeck, Brandenburg 
und Halle. 

Deutscher Orden . Ursprünglich Krankenpflegerorden, durch Papst Innocenz III . am 
19.2.1189 in einen geistlichen Ritterorden verwandelt, der außer den Mönchsgelübden die 
Verpflichtung zum Heidenkampf  übernahm (weißer Mantel mit schwarzem Kreuz). Der 
Orden erwarb Besitz in Unteritalien, Griechenland, Spanien, Frankreich, am meisten aber 
in Deutschland. Der Hochmeister wurde auf Lebenszeit gewählt. Kaiser Friedrich II . ver-
lieh 1226 dem Hochmeister das Kulmer Land und Preußen für den Fall der Eroberung als 
Reichslehen.  Nach 13jährigem Krieg (1453-66) verlor der Orden Westpreußen mit Erm-
land an Polen, für Ostpreußen mußte er die Oberhoheit Polens anerkennen. Hochmeister  
Alb r ec ht  vo n Ho hen zoller n , * 16.5.1490,  † 20.3.1568,  bekannte sich zur Reforma-
tion und wandelte auf Luthers Rat den Ordensstaat in einen weltlichen Staat um, nachdem 
er seinen Oheim, den Polenkönig,  dafür gewonnen hatte. Die erbliche Belehnung erfolgte 
1525 in Krakau.  Sitz des Hochmeisters w ar Königsberg. Kaiser und Papst sow ie die Ritter 
im Reich erhoben gegen die Beraubung der Kirche vergeblich Widerspruch. Albrechts 
Aechtung blieb wirkungslos.  Für den Fall des Aussterbens der preußischen Linie der Ho-
henzollern wurden 1569 Kurfürst Joachim II. und seine Nachkommen mitbelehnt, so kam 
Ostpreußen 1618 an Brandenburg. 
Die Schwertbrüder, geistl. Ritterorden, 1202 auf Anregung des Bischofs Albert von Riga 
gegründet, 1204 päpstlich bestätigt, erhielten 1207 vom Bischof 1/3 von Livland,  erober-
ten bis 1224 Estland mit Reval.  Sie schlossen sich 1237 dem Deutschen Orden an, behiel-
ten aber unter dem bis 1521 vom Hochmeister des Ordens ernannten, dann w ieder von 
den Schw ertbrüdern gewählten  Lan dm eis t er   einige Selbständigkeit (weißer Rock und 
Mantel, auf der Brust ein rotes Kreuz, darunter ein mit der Spitze nach unten gerichtetes 
rotes Schw ert) . Ihr Hauptsitz w ar seit 1237 Riga. 
Ostseeprovinzen  (Estland, Kurland, Livland). Gründer des deutschen Staates in Livland 
w ar Bischof Albert von Riga (1199-1229). Die Waffenfähigen waren Vasallen des Ordens 
oder eines der geistlichen Herren und hatten sich zu Ritterschaften vereinigt.  Neben Bi-
schöfen, Orden und Ritterschaften standen die Städte als bedeutende Mitglieder des Han-
sabundes. 1255 wurde Riga Erzbistum mit den Bischöfen von Dorpat,  Oesel und Kurland. 
Das Bistum Reval gehörte zu Dänemark. Das übrige Land bildete seit 1237 das Gebiet des 
deutschen Ordens, unter dessen Führung Alt-Livland trotz vieler Zw istigkeiten zwischen 
den Bischöfen und den Ordensmeistern sich bis 1561 als Glied des deutschen Reiches 
behauptete. Die Reformation fand  seit 1522 rasche Verbreitung, woran Luther selbst 
durch sein Schreiben an die Räte von Riga, Reval und Dorpat (August 1523) tätigen An-
teil nahm. 
Riga, Hauptstadt von Lettland, 1201 von Bischof Albert von Bremen gegründet, seit 1255 
Erzbischofssitz, um 1282 der Hansa beigetreten, spielte in den Kämpfen zwischen dem 
Erzbischof und dem Deutschen Orden oft eine ent- 
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scheidende Rolle. Am 20.11.1452 einigte man sich dahin, daß die Oberhoheit über Riga 
dem Erzbischof und dem Ordnen gemeinsam zustehen sollte.  Durch Andreas Knopken 
wurde Riga 1522 evangelisch und gehörte zum Schmalkaldischen Bunde.  Nach dem Zu-
sammenbruch des Ordensstaates Livland dem König von Polen unterworfen, wahrte Riga 
seine Selbständigkeit noch bis 1582, wurde in den Kämpfen zw ischen Schweden,  Polen 
und Russen mehrfach belagert, kam 1710 unter russische Oberhoheit.   
Dorpat  1224 deutsches Bistum. Die Stadt gehörte zur Hansa und wurde 1525 protestan-
tisch; 1558 am 18.6. von den Russen erobert und 1582 an die Polen abgetreten, die es 
1625 an Gustav Adolf von Schw eden verloren. 
Reval, Hauptstadt von Estland. 1219 wurde vom Dänenkönig Waldemar an der Stelle 
einer zerstörten Estenfeste als Burg Reval gegründet mit Bischofssitz. 1343 wurde Reval 
an den Deutschen Orden abgetreten. Um 1300 der Hansa beigetreten,  um 1525 breitete 
sich die Reformation dort aus. 
 
 
 
 
N ach r ich t lic h: Für ein Mehrstück dieses Druckheftes haben die Mitglieder 2.20 RM zu 
zahlen; vgl. die Nachricht auf der letzten Seite des 1. Heftes. 
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