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MiinzgescMclite der Grafschaft Eietberg.
(Hierzu Tafel VI—IX.)

Das Munzwesen wohl keines der westfiilischen Lander ist so
geeignet, die allgemeinen Miinzverhaltnisse Westfalens sei; dem
Beginne der Neuzeit bis zum Aiissterben der Miinzprobationstage
(1700) so getreu \Yiderspiegeln zu lassen, wie gerade die Miinztatig-
keit der Beherrscher des Kietberger Landchens. Bisher war iiber
das Munzwesen der Grafschaft Rietberg iiur wenig bekannt. AuBer
einigen Einzelheiten, die Weingartner in der ,,Beschreibung der
Kupfermunzen Westfalens*' S. 318—333 mitteilt, finden sich fast
nui Beschreibungen Rietberger Munzen, so besonders in der Numis-
matischen Zeitung 1848, Spalte 165 ff. Audi Grote hat sich In
seiner Behandlung der „Munzen der Grafen von Rietberg", Miinz-
studien IV, 318—322, im wesentlichen auf Beschreibung der mittel-
alterlichen Munzen beschriinkt imd fiir die Neuzeit gar niir eine
schematische tJbersicht geliefert.

Fur die allgemeinen Munzverhaltnisse AVestfalens liegt eine
besondere Arbeit noch nicht vor, Daher sind aiich solche Fragen
ausftihrlich zu beha'ndeln, die nicht ausschliefilich fiir das Miinx-
wesen der Grafschaft Rietberg Bedeutung besitzcn, ohne deren
genaue Kenntnis aber ein Verstandnis des behandelten Gegen-
staixdes ausgeschlossen ist.

Da ferner eine Miinzgeschichte ohne eine gewisse Kenntnis
der Landesgeschichte undenkbar ist, so gibt der erste Teil der
Arbeit einen tlberblick uber die Geschichte der Grafschaft Riet-
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berg, der iin wesentlichen dem Aiifsatze von G. J. Rosenkranz:
,,Beitrage zur Geschichte des Landes Rietberg luid seiner Grafen"^)
e n t n o m m c n i s t .

Der zweite Teil, der die Miinzgeschichte der Grafschaft ent-
hlilt, stiltzt sicli hauptsiiclilich auf das Alctenmaterial des Kgl.
Staatsarchivs zu Munster 1. W., des Historisclien Archivs der Stadt
Koln, des niederrlieinisch-westfalischen Mimzarcliivs in der Kgl.
Mihize zu Berlin nnd des Kgl. Staatsarchivs zu Auricli. Im Kgl.
Staatsarchiv Miinster bin ich Herrn Archivrat Dr. MerxK zu be-
s o n d e r c m D a n k v e r b u n d c n .

Die wichtigsten Urkunden und Akten gelangen im dritton Teil
zum Abdruck, und der vierte Teil gibt die Beschreibung der er-
haltcnen Rietberger Miinzeii. Fiir diese haben mir mehrere Sanimler
und Museen ihre Hilfe dadurcli angedeihen lassen, daC sie mir voii
den in ihrem Besitze befindlichen Rietberger MUnzen Abdriicke
bzw. Abgusse bereitwilligst zur Verfiigung stellten. Von Sammlern
seien die Herren Dr. mcd. A. E. Alircns-Hamburg, E. Lejeune-
Frankfurt a. M., Landesrat J. Kayser-Munstcr i. W., Dr. Engcls-
Bielefeld, Geh. Medizinalrat Dr. Tergast-Emden und Gehcimrat
W. Vogel-Chemnitz, von Muscen das Kgl. Miinzkabinett zu Berlin,
das Landesmuseum zu Miinster i. W., das Filrstl. Furstenbergische
Miinzkabinett zu Donaueschingen und die Kaiserl. Miinzkabinette
zu Wien und St. Petersburg gcnannt. Fiir das freundliehe Ent-
gegenkommen dieser Herren Sammler und der Verwaltungen der
genannten Kabinetto sei der herzlichste Dank ausgesprochen.

Zu ganz besonderer Dankbarkeit aber bin ich Herrn Landesrat
Kaj^ser zu Miinster i. W. verpflichtet, der mich bei meiner Arbeit
in selbstlosester Weise unterstiitzte, ebenso Herrn Prof. Dr. Meister,
der die Arbeit anregte.

1 . G e s c h i c h t l i c h e U b e r s i c h t .
Die Grafschaft Rietberg, ein Landchen von vier Quadrat-

meilen in der westfalischen Sandebene an der Ems, grenzte an die
Bistiimer Miinster und Paderborn und die Grafschaften Lippe und

1) Zeitschrift fur vaterliindisclie Geschichte Bd. XIV, 92—196.
1 7 *
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Ravensberg. Sie hattc zur Zeit der Aufhebung ihrer Keichsunmittel-
barkeit i. J. 1807 eine Bevolkerung von eUva 12 500 Seelcn.

Diesen Landstrich finden wir zu Anfang des 12. Jaluliuiiderts
unter der Herrschaft der maclitigen Grafen von Arnsl)(M*f;'. Kin
Zweig dieses Grafengeschlechtcs scheint in Hietborg abwecliseind
gewohnt zu haben, ohne da6 dadurch die Verbindung init dor Graf-
schaft Arnsberg aiifhorte, denn die Besitzer von KietbtMg behielten
zugleieh den Titel als Grafen von Arnsberg. Erst i. J. 1237 kam
durch einen unter den beiden Vettern Gottfried von Arnsberg und
Konrad von Rietberg errichteten Teilungsvertrng einc forniliche
Trennung der svldlicli und n6rdlic]i der Li])po gelegencn Stanun-
guter der Arnsberger Grafenfamilie zustande. Conrad crliielt die
Besitzungen ini Norden dieses zur Grcnzsclieidung angononimonen
Flusses als eine abgesclilossene Grafschaft, iiber welche seine Nacli-
folger die Landeshoheit erwarben. IVIit diesoni Conrad beginnt
also die eigentliche Keihenfolgc der Grafcn von Kiotberg.

Die Burg Rietberg, in den Urkundeii des 13. Jahrluniderts
,,eastruni Ridekenberg" genannt̂ ), wnrde i. J. 1123 von deni Gral'en
Friedrich von Arnsberg zur Schutzwelir gegen die Bischoi'e V(ui
Miinster, Osnabruck und Padorl)orn angelegt. Nach deni Tode
des Grafen Friedrich, der ini folgenden Jalire eintrat, lieB Herzog
Lothar von Sachsen diesen ersten Bau zerstoren, da unter deron Be-
driickung seiner fehdelustigen Bcwoliner die ganze Gegend seufzte.Docli schon bald muC die Burg von neuem erstanden sein; denn
die Annales Colonienses Maximî ) erwalinen zum Jalire 1141 einen
„Ethelmarus de Ritbike", der sonst als ,,Elimar von Oldenburg"
auftritt, hier al)er nach der Burg seines Sclnviegervaters bonannt
wird. Diese neue Burg war l)is zum Jahre 1687 die regelmaCige
Residenz der Grafen von Rietberg.

Von der Griindung der Grafschaft Riet))erg als oiner selb-

1) Die Schreibarten des Naracns Rietberg sind in den Akten sehr ver-
schieden. Am haufigsten findet sich „Kitberg", nur in dera ..Atlas Gerardi
Mercatoris", herausgegeben von Henricus Hondius et Joannes Jausonius,
Amsterdam 1633 Bd. 11, S. 431 findet sich tinsere heutige Schreibart „Rietberg".

2) M. G. SS. XVII. p. 769.
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standigen Herrscliaft bis zum Untergange ihrer Reiclisunraittelbar-
keit ziihlt man fimfhiindcrt und siebzig Jahre. Wahrend dieses
Zeitraumes regierten ilber sic drei erlauchte Familien, namlich:

a. Die G r a f e n a ii s d e in A r n s b e r g e r S t a m in e.
1- Graf Conrad 1. (1237—1264), gest. nach 1275, verm, mit

Oda, einer geborenen Edlen von der Lippe, trat nach dercn Tode
i. J. 1264 in die Georgskommende zu ]\Iunster. Zwei seiner SOline
sta rben a ls B ischo fe .

2- Graf Friedricli (1264—1282), Sohn des Vorhergehenden,
verm, mit der Erbtochter Beatrix von Horstniar, die ihm die Hcrr-
schaft Horstniar zutnig, gest. 1277, — verkaufte diese Herrschaft
an den B isc l i o f Gerha rd von M in i s te r fi i r 1150 Mark .

3. Graf Conrad 11. (1282—1313), Sohn des Vorhergehenden,
gest. 1313, verkaufte Gi'iter an das ICJoster Marienfeld und einen
H o f n e b s t z w e i H u f e n d e n i F r a u e n k l o s t e r H o l t h a u s e n b e i B i i r e n .

4. Graf Otto L (1313—1347), Sohn des Vorhergehenden, verm,
mit Adelheid, Grilfin von Tecklenburg, gest. 1342, — verkaufte
und verpfiindete aus Geidbedriingnis verschiedene Landereien.

5. Graf Conrad 111. (1347—1365), Sohn des Vorhergehenden,
verm, mit Ermeswinde, Grafin von Virneburg, gest. 1358, — wurde
i. J. 1353 von Kaiser Karl IV. mit der Freigrafschaft iiber Stadt
und Burg Rietberg bcliehen.

6. Graf Otto IT. (1365—1389), Sohn des Vorliergehenden, verm,
mit Adelheid v. d. Lippe, — gab i. J. 1374 der Stadt Kietberg die
ersten stiidtischen Privilegien.

7. Graf Conrad IV. (1389—1431), Sohn des Vorhergehenden,
verm, erstens mit Beatrix v. Bronckhorst, zweitens mit Irnigard
V. Diepholz, gest. 1426, — bestatigt 1428 der Stadt Rietberg ihr
s tad t i sches Rech t .

b. G r a f e n aus d e m S t a m m von H o y a.
8. Graf Conrad V. (1439—1449), Sohn von Conrads IV. cinziger

Tochter Adelheid und Otto v. Hoya. Diese ftihrcn von 1431—1439
die vormundschaftliche Regierung. Er war vermalilt mit eiuer
Grafin v. Diepho]z.
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9. Graf Conrad VL (1449—1481), Sohn des Vorhergehenden,
verm, mit der Grafin Jakobea v. Nuvenaar, triig ini Jahre 1456 die
Grafschaft dem Landgrafen Liidwig dcm Friedfertigcn von Hessen
fur 600 rhein. Goldgulden auf und empfing sie von ilini wieder als
hessisches Lehen.

10. Graf Johann 1. (1481—1516), Sohn des Vorhergehenden,
versetzte aus Geldverlegenhcit dem Kloster Marienfeld die Einkiinfte
aus verschiedenen Gutern zu Wiedenbrilck, Neiienkirchen, Giitersloh,
Harsewinkcl und Isselhorst.

11. Graf Otto III. (1516—1535), Sohn des Vorhergehenden,
war vermahlt in erster Ehe mit Anna, Grafin v. Sayn, seit 1525
mit Onna v. Ostfriesland, GrMin zu Ksens, Stedesdorf und Wittmwnd,
Diese Herrschaften Esens, Stedesdorf und Wittmund wurden bis
znm Jahrc 1540 von einem Schwager, Junker Balthasar, dem be-
rttchtigten Seerauber, beansprucht. Unter diesem Grafen und mit
seiner Begilnstigung drang die Reformation in die Grafschaft ein.

12. Graf Johann II. (1535—1564), Sohn des Vorhergehenden,
verm, mit Agnes, Grafin von Bentheim-Steiiifurt, hatte zahllose
Fehden auszufeehton. Seine Handlungsweise verschniahte in dem
Grade jede Humanitat, daC er allgemein ebenso sehr gehaBt, wie
gefurchtet wurde. Infolge der endlosen Unruhen und Streitigkeiten
wurde er schlieiSlich i. J. 1557 fur einen Landfriedenslwecher erklart
und geachtet. Am 2. Juni dieses Jahres wurde er nach Deutz in
Haft gebracht und zu lebenslanglicher Gefangenschaft verurteilt.
1560 erfolgte die Einsperrung in das Augustinerkloster St. Martin
zu Koln, Avo er 1564 starb )̂.

13. Das Interim. (1557—1560.) Die Achtserklarung Johanns
hatte den Verlust seiner Besitzungen von selbst nach sich gezogen.
Dazu kam, da6 Johann nur eine Witwe mit zwel Tochtern, Irmgard
und "VValburg, hinterlassen hatte. Der westfalische Kreis nahm
daher die Grafschaft in Besitz. Der Landgraf Philipp v. Hessen,
der ja der Lehnsherr des Rietbergcr Liindchens war, glaubte seine

') (Vgl. dio witzigen aber nicht ungcrechteii Darlegungon iibor donGrafen Johann in dor Ilildosheimer Chronik des Joli. Oldecop, Ausg. v. K.
Billing, in der Bibl. d. Lit, Ver. z. Stuttg. Bd. 160 S. 406 f.)
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Absichten auf die Grafschaft nm so leichter erreichen zii konnen,
wenn cr sie von dem Rciclie lehiisabhangig machte. Das gescliali
i. J. 1563, indem Philipp dem Reiche die Grafschaft auftrug: Kaiser
P'erdiiiand gab sic ihm als Rcichslehen iind befahl die unentgeltliche
Raimiung der Grafschaft. Philipp anderte darauf seine Gesiunung
und erteiltc 1565 den boiden Erbtochtern einen neiien Lehnsbrief
auf die Grafschaft, Erst 1566 verlieBen die Truppen ihre Kanto-
nierung, nachdeni Rietberg dem Kreise 40 000 Reichstaler gezahlt
h a t t e .

14. Irmgard nnd "Walburg (1566—1583), Tochter des Grafen
Johann II. Bis ziim Jahre 1576, in dem eine Teilung der Grafschaft
stattfand, wobei Irmgard die Grafschaft Rietberg und Walburg
den Rest erhielt, fiihrte die Grafin Agnes, Johanns II. Gemahlin,
die vormundschaftliche Regierung. Irmgard war in erster Ehe
mit Erich Graf von Hoya und Bruchhausen vermahlt, der bereits
1575 starb. Ihr zweiter Gatte war Simon VI. Graf v. d. Lippe.
Da auch dicse Ehe kinderlos bUeb, ging nach dem 1583 erfolgten
Tode der Grafin die Grafschaft an ihre jiingere Schwester iiber
die mit dem Grafen Enno von Ostfriesland vermahlt war.

o) Die Grafen einer Webeni in ie des graflichen
O s t f r i e s i . s c h e n H a u s e s .

1. Graf Enno III. (1583—1600), Sohn des ostfriesischen Grafen
Edzard IL, verm, mit Grafin Walburg von Rietberg, gest. 1586,
bestatigte 1585 die Privilegien der Stadt Rietberg. Kach dem Tode
seines Vaters trat er i. J. 1599 die Regierung der Grafschaft Ostfries
land an. Im folgendeu Jahre lieB er sich von seinen beiden Tochtern
Sabina Katharina und Agnes die Herrschafteu Esens, Stedesdorf
und Wittmiind abtreten, wogegen er seine Anspriiche auf die Graf
schaft Rietberg aufgab. Diese erhielt die altere Tochter Sabina
Katharina mit den Regierungsrechten. Agnes wurde 1603 die Gattin
des Grafen Gundakkar von Lichtenstein.

2. Graf Johann III. (1601—1625), der um drei Jahre jUngere
Bruder des Vorhergehenden, wurde durch die Ehe mit der Grafin
Sabina Katharina, die 1618 starb, Herr von Rietberg. In dem
auf Michaelis 1618 errichteten und spater mit einigen Nachtragen
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Tersehenen Testamente ernannte er seinen a l testo i i Sohn Ernst
Christof zum Regicrungsnachfolger.

3. Graf Ernst Christof (1625—1640), Sohn ties Vorhergehenden,
gest. am 31. Dczember 1640 zn Koln, diento im Kaiserlichen Heere
und war zuletzt Befehlshaber zweier Kurassicrregimenter, Da
er keine Nachkommen hatte, so erbten die beiden ihn iiberlebenden
Briider Ferdinand Franz und Johann, die Domherren zu Koln
waren, die Grafschaft.

4. Graf Johann IV. (1640—1660), Bruder des Vorhergehenden,
fuhrte seit 1645, nachdem or durch ein piipstlichcs Breve vom 22. Juli
1644 von seiner geistlichen Wiirde dispensiert war, allein die Re-
gierung der Grafschaft. Er suchte durch die verschiedensten An-
ordmingen dem durch die AVirren des DroiBigjahrigen Krieges
herabgekommenen Wohlstande seiner Untertancii wieder aufzuliclfcn.
Seit 1647 war er mit Anna Katharina, Grafin von Salm-Kciffcrsclieidt
verniahlt, die 1691 starb,

5. Die Grafen Friedrich AVilhehn (1660—1677), Franz Adolf
AVilhelm (1677-1685 und 1687—1690), Ferdinand Maximilian
(1685—1687). Nach dem Tode des Grafen Johann IV. (1G60) fiihrtefui" den noch minderjilhrigen altesten Sohn Fricdricii AVilhelm
dessen Mutter die Rcgierung. Er starb am 7. Oktober 1677. Ihm
folgte in der Regierung sein naclistgeborener Bruder Franz Adolf
AMlhelm, Domherr zu Koln und Paderborn. 1685 trat er die Herr-
schaft seinem jungeren Bruder Ferdinand Maximilian ab, der sich
ini namlichen Jahre mit der Grafin Johanna Franziska von Mander-
scheid und Blankenhcim vermahlte. Er starb 1687 und hinterlieB
z \̂ei Tochter, Anna Christina, die in friihester Kindheit starb,
und Maria Ernestine Franziska. Jetzt kam die Herrscbaft gemaB
des bei der Abtretung i. J. 1685 gemaehten Vorbehalts wieder
an den Kolner Domherrn Franz Adolf Wilhelm, der 1690 zu StraBburg
s t a r b .

d ) D i e G r a f e n u n d F i i r s t e n v o n K a u n i t z .
In der Linie des regierenden graflich Rietbergischen Hauses

war jet^t noch die eben erwahnte Maria Ernestine Franziska iibrig,
die i. J. 1687 kurze Zeit nach dem Tode ihres Vaters Ferdinand
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Maxiiniliaii ^ebnren war. Dor hessische Lehnsliof hielt die Grafschaft
fiir oiu luMmgefalleiies Lclien, lieS diirch eiiicn rCotar Besitz voii
Kietber^^ orgrcifen imd suchte beim Reiclishofrate die foniiliche
^laiinloiienz iiacli. Antrag "ward abgclehnt luid das Hictborger
Gol)ict F(M]uestrierl (80. Miirz 1690). Darauf mcldetcn sicli in CasseJ
drci Pratcndenten zur Erbfolge:

1. Die F i i rs ten von L ichtenstc in Gundakkarscher L in ie a ls
Xachkoinnim dor Grafin Agnes von Ostfriesland und Rietberg.

2. J)ie boiden Scliwestcrn des Ictztverstorbcnen geistlichcn
(rraicn von Kietberg: Maria Leopoldino, vermahlte Grafin von
Berg iind Bornardine Sopliio, Abtissin zu Essen.

3. Die minderjahrige Maria Ernestine Franziska.
Die Pratendentcn 1 nnd 2 -wurden am 27. Miirz 1691 abgewiesen.

Am 4. I^Iarz 1692 ^Yurde der Besitz der Grafschaft der mindcr-

jahrigon Grafin gegen Zalilung von 4000 Rtlr. bewilligt; ihre Mutter
erhiclt als Vormiindcrin fiir sie eine nene Bolehnnng zu Cassel. Die
iibrigun Pratcndenten gaben sioh noch nicht sogleicli zufrieden,
or re iohten aber n ich ts . Im Jahrc 1699 wurde Mar ia Ernest ine
Kranziska die Gemahl in des osterreiehiscl ien Grafen Maximil ian
Ulrich (1699—.1746), des Besitzers der Herrschaft Kaunitz und
niehrercr betraehtliclion EideikoniniiBgiiter in Miihren. Die grafliche
î 'ainilie siedelte nach Osterreicli iibor; die Verwaltung der Kietberger
Besitzung wurde. einer durch Generalbevolhnaehtigte gefiilirten
,,Regierung" anvertraut.

Furst Wenzel Anton (1746—1794), Sohn des Vorhergehenden,
gob. 2. Februar 17J1 zu Wion, verm. i. J: 1736 mit der Grafin Maria
Josepha von Starhemberg, gest. 1749, wurde i. J. 1753 von der
Ka ise r in Mar ia Theres ia zum Ho f - und S taa tskanz le r e rnann t
und fiir seine treuen Dienste i. J. 1764 in den Reichsfitrstenstand
erhoben, mit der Bestimmung, da6 diese "Wiirde bei seiner mannlichen
Nachkommenschaft nach dom Rechte dor Erstgeburt erbhch sein
sol l te. Den Verhi i l tn issen seiner erbHchen Grafschaft konnte er
keine besondere Aufmerksanikeit widmen. Deren Verwaltung
besorgte eine sogenannte Regiernng.

Fiirst Ernst Christof (1794—1797), Sohn des Vorhergehenden,
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verm. i. J. 1761 mit der Fiirstin Maria Leopoldine Elisabeth Theresia
von Ottingen-Spielberg, gest. 1795, hinterlicB nur cine Tochter
Maria Eleonore, die sich mit dem Fursten Clemens von Mcttemich
vermah l te .

Furst Dominicus Andreas (1797—1807), Briidcr des Vorher-
gehenden, verm, mit Bernardine, Grafin von PJettonlJcrg-Wittem,
gest. 22. Dezember 1779, bekleidetc am Kaiserlichen Hofe die
Wurdecines Kiimmerersund Geheimen Kats. Im Jahre 1807 beschloJJ
er die Reihe der regierenden Grafen von Rietberg, weil die Grafscliaft
in dieseni Jahre mediatislert wurde. Er starb am 24. November 1812.
Furst Aloys, gest. 15. November 1848, verm, mit Franziska Xaveria,
Grafin von WeiBenwoIf, machte von seinem freien Verfiigungsrechte
Gebrauch, indem er den gr6i3ten Teil an Preul3cn und sjDater den
Eest an den Gutsbesitzer Friedrich Liidwig Tcnge zu Niederbark-
hausen verkaufte.

Das "VV a p p 6 n.
1. Wappen der Grafen von Rietberg.

Im Schilde Adler, gelb in rot; der Hehu: gekront, blau, der
Adler wachsend, gelbrot gefliigelt. — Der Adler ist der Arnsbergische,
da die Grafen von Rietberg sich erst nach Erblichwerden der Wappen
von denen von Arnsberg abzweigten. Der Rietbergischo Adler
stand in den Wappen beider Gemahle der Erbgrafin Irmgard : Erichs
von Hoya und Bruchhausen und Simons von der Lippe.

2 . Wappen der Gra fen von Os t f r i es land-
R i e t b e r g .Im zweimalgespaltenen Wappenschilde:

a) Adler wegen der Grafschaft Rietberg, gelb in rot.
b) Harpyie wegen OstfriesJand, gold in schwarz, von vier goldenen

Sternen umgebcn.
c) Geviert: 1 und 4 Bar von Esens schwarz in Gold, 2 und 3

gekreuzte Peitschen wegen der Herrschaft Wittmund gold
in blau.
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3, W a p p e n cl c r G r af e ii u n d s p a ( o r o n I'Mi r s t e n
von K a u n i t z - Ji i e 11) e r g.

Zweimal gespaltenor spanischor Wappciisohiid; ijii inittlcren
Felde Harpj'ie uiid die Sterne von OstfriosiatuK auf der i^rust der
Harpyie ruht (die beiden anderen Folder niclil beriilirond) dor
vom Staniniwappen imd Landstein-v, iSesina-Austi — gcvierte Mittel-
schild; ini rechten Felde der Adler von Kietborg; das linke Fold
ist geviert. 1 und 4: Wittniund (die, hier als F'aluiloin gostaltcteii,
GeiBcIn), 2 und 3: Esens (der Har).

Auf dem Schilde rnhen (von rechts an gozahlt) drei
gekrontc Helme mit folgenden Kloinoden: 1, g. Adlorsrumpf,
zwischen geschlossenem r. Fluge (wegen Hictl)erg), 2. g. Lilic vor
Straufil'edcrn (wegen Ostfricsland), 3. b. Lilie vor zwei gekreuzten
goldenen Fahnlein (Wittmund-Esens)').

II. M i'l n z g e s c h i c li t e.
a) Das j\[ ii n z w c s e n der G r a f s c li a f t 1j i s z n r Ji] i n .
f u li r u n g der K r e i s ni ii n z p r o b a t i u n s t a g o i. J. lo6G.

Die eigentliche Miinzgeschichle der Grafscliaft Kieti)erg beginut
mit dem 16. Jalirhnndert. Ob die Grai'en sclion vor diescr Zeit
einmal haben mlinzen lassen, iaiit sicli vielleicht vermuton.

Mcnadicr schreibt niir dariiber:

Wiederholt nach Grote Mst. IV Taf. 10 Xr. 5.

„Als alteste dynastische Geprage "Westfalens besitzt das Kgl.
Munzkabinett in Berlin zwei stempelversehiedene Denare dcs Grafen
Konrad, der sich als erster im Jahre 1079 nach Arnsberg benannte-).
Diese trennt zwar ein Zeitraum von mehr als anderthalb Jalir-

1) Abgebildot in Siobmacher's Wappenbuch, Holier Adel Deiitschlanda.
B. 3. A. I. Tafel 99.

2) Menadier, Ein Pfennig des Grafen Konrad II. v. Arnsberg, —
Deutsche Munzen III. 166.
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hiinderten von clen Pfeiinigcn, \velche ziierst Anisberg als ihre Prage-
statte namliaft machen. iind die einen den Namen des Kolner Erz-
biscliofs Koiirad von Hochstaden (1238—1261) fuhren, die andern
den Grafen Gottfried HI. (1235—1287) als MiVnzherFn-bezeichnen^);
es kann indessen als sicher angenomriien werden^ daB audi die
Arnsberger, und zwar sie gerade als die ersten in Erneiierung der
alten Miinztatigkeit das Miinzrecht ausgeiibt haben, als nacli dem
Sturze Heinrich des Lowen im Jahre 1180 die der herzoglieben
Aufsiclit lediglich gewordenen Grafen Westfalens wie des ostlichen
Sachsens das Munzrecht ganz allgemeih an sich gerissen haben.
Ein Teil der scheinbar kaiserlichen Geprage -wie der offen als dy-
nastische Beischlage auftretenden Denare axis dem letzten Viertel
des 12. Jlirdts. ist gowiC den Arnsberger Grafen zuzusclireib^n.
Und nichts stelit im Wege schon vor dem endgiiltigen Teiliings-
vertrag von 1237Kietberg neben Arnsberg als einen Ort zu bezeichnen,
an dem eine Munzsclimiede hatte ontstehen konnen. Das ist fiir
iinsern Altnieister Grote seiner Zeit bestimmend gewesen, sdiner
Behandlung der J^ietberger Miinzen den Denar voraufzustellen,
der um das gekronto Jkustbild mit Schwert und Roichsapfel die
Umschrift: f A • KIT KE '' R trilgt, obgleich das aueh getzt
noch nicht g.edeutete ...]!) HORNC.. . . um das Gebaude der Kehr-
seite ihn an die auBerste Vorsielit niahnte und keine weitere. Ver-

mutung aussprechen lieB. Inzwischen ist jedocli diesem. Denar
ein zweiter von abweichenden Typen im. Besitz des Berliner Mk.
2ur Seite getreten, der leider gleichfalls auf der Kehrseite eine unr
entzifferte Umschrift: PVJsHTIAVinS fiihrt, aber um das BrAistl)ild
mit gleichem Anfang: AKITR (E) RfCVI best. Das .Brustbild
gilt trotz der Krone nicht dem Kaiser; die Blume in der Hand imd
der Steni der Brust sehlieBen das uubedingt aus: esikann sich
nur um einen Dynasten handeln, der die Krone miCbraucht, wofUr
wir ja zahlreiche Beispiele besitzen. Auch lassen sich die Unischriften
der Hauptseiten nicht als barbarische :Entstellungen des Namens
Kaisers Friedrichs 1. deuten, zumal das Brustbild des Berliner

1) Grote. Die Miinzen der Grafen von Arnsberg.—;MunzstndienVI1.83fg.
2) Grote. Die Miinzen des GraftiR vqu Ritborg. -̂ .Miiuzstudien 1V,.S; 31;7.
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Denars an einen Denar des Kaisers Heinrich VI. sich anlehnen
durfte. Das zufailige Zusammentreffen der Buchstabenverbindung
in dem Namen des groBen Kaisers und der unanseiinlichen Burg
wird ihren Namen um das Kaiserbild gebracht haben, wie ja die
Herren, die irgendwie zu unrecht miinzten, zu jeder Zeit im Versteck-
spielen und EMselaufgeben sich ausgezeichnet haben."

Der erste Graf, von dessen Ausmiinzung wir sichere Kunde
haben, ist

Von einem Kaiserlichen Munzprivileg des Grafen Johann
ist nichts bekannt. Ob er die Miinzberechtigung besaB, laBt sich
nicht sicher entscheiden, ist aber, wie wir unten sehen werden,
sehr zweifelhaft.

An urkundlichen Kachrichten iiber diese (erste) Ausmiinzung
1st nichts weiter erhalten, als das leider unvoJlstandige Konzept
einer Munzmeisterbestallung im Kgl. Staatsarchiv zu Miinster.i)

Das Datum fehlt, doch die TJrkunde selbst kann uns AufschluC
uber die Ausstellungszeit geben. Der Kietbergische geschworene
Munzmeister Hunt soil n. a. StUcke schlagen, von denen 18 auf
emen Goldgulden gingen. Da6 mit diesen Stucken Scliillinge gemeint
sind, unterliegt nach der Diktion der Bestallung keinem Zweifel.
le stammt also aus den Jahren der Regierung des Grafen Johann,

in denen man in Westfalen 18 Schillinge auf den Goldgulden rechnete.Das war aber in den Jahren 1494—1499 und 1513—1516 der Fall.2)
Gehdrte die Bestallung in die Jahre 1513—1516, so ware sie nicht
die erste des Grafen Johann, da, wie die erhaltenen Miinzen zeigen,
schon in den Jahren 1511 und 1512 zu Rietberg geschlagen wurde.

1) vgl. s. 326.
2) Scotti, GesetTie des Erbfiirstentums Miinster I. S. Ill f. u. Zschr,

fur vaterl. Gesch. u, Altertumakunde XXI. 378.

Johann I. (1481-^1516).
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Doch (laB sie tatsachlich die erste Eietberger Munzmeisterbestallung
ist, deutet uns wieder die Urkunde selbst an. Graf Johann bezeichnet
die von Hunt zu schlagenden Munzen als Geld, „dat na verwoil
des anderes geldes schal vendicli wesen in unsen landen". Die bisher
in Rietberg gebriluchlichen fremden Geldsorten sollen also neben
den zukunftigen Rietberger Munzen Kurs belialten. Dieser Zusatz
hat nur in dem Falle Sinn, daC nocli keine graflich Rietbergische
Munzen vorliandeii waren. Die Bestallung gehdrt daher aller Wahr-
sche in l i chke i t nach i n d i e Jah re 1494—1499 .

Der Miinzmeister hat folgende Stttcke zu schlagen:
F e i n h e i t R a u h g e w. F e 1 n g e w.

1 2 P f e n n . 8 0 p . M a r k 6 P f . 2 , 9 2 g 1 , 4 6 g
6 „ 1 3 0 „ 4 „ 1 , 7 9 8 „ 0 , 5 9 9 „
3 „ 2 5 6 „ 2 „ 0 , 9 1 „ 0 , 1 5 „
2 „ 8 2 0 M 2 „ 0 , 7 3 „ 0 , 1 2
1 „ 4 4 8 „ l Y i „ 0 , 5 2 „ 0 , 0 5 4 „

Graf Johann ist der Meinung, das Rietberger Geld sei „holder''
als das anderer Miinzmeister. Doch ein Yergleich mit den Miinzen
anderer westfillischer Gebiete ergibt das Gegenteil. So "wurden
z. B. in dem Miinzvertrage zwischen Osnabruck, Miinster, Cleve
uiid Dortmund v. J. 1489 folgende Bestimmungen getroffen^):

F e i n h e i t R a u h g e w. F e i n g e w.
12 Pfenn. 59 p. Mark 5 Pf. 12 g 3,963 g 1,816 g
6 „ 8 8 „ 4 „ 2 , 6 5 7 „ 0 , 8 8 5 „
3 „ 1 4 0 „ 3 „ 2 „ 1 , 6 7 „ 0 , 4 2 9 „

Ob diese minderwertigen Rietberger Munzen zu ihrem ursprUnglichen
Werte in den benachbarten Gebieten Kurs hatten, laBt sich nicht
bestimmt sagen. Dafiir spricht der Umstand, daB z. B. die Munz-
ordnungen des Bistums Miinster aus dieser Zeit die Rietberger
Miinzen nicht erwahnen.

1) Am Rhein uiid 2um Teil auch in Westfalen bezeichnetc man die
Miinzfeinheit nach dem franziisischen Zwblfersystem; die Mark kolnisch (von
mir zu 233,812 gr. gerochnet) war in 12 Pfennige zu jo 24 Gran eingeteilt,
wahrend sic im iibrigen Deutschland 16 Lot zu je 18 Griin enthielt. Die An-
zahl der Gran, 288, war also beiden Einteilungen gemeinsam.

2) Mzst. I, 46.
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. Von Munzen.des Grafeii Johann sind 5 Stiicke crhaltoii. Grote^)
beschreibt eine v. J. 1511, die ein Gewicht von 1,64 g; hat, und
be^eiclinet sie als Schilling; Doch da6 dieses SUick nicht als Schilling,
^ondern-als halber Schilling anzusehen ist, goht aus den J^estinimungen
der Bestallung hervor. Ein anderer liietbergcr Halbschilling v. J.
1.512 wiegt<l,42 g. ilenadiei®) bezeichnet dieses Stiick ebenfalls
irrtumlich als Schilling. (Nr. 1 u. 2 der Beschreibung der Miinzen.)

.. Der eijiseitigii Pfennig des Grafcn Juhann (Nr. 5 d. B.) entspricht
der Bestallung. Er Aviegt 0,30 g und ist das Gegensti'ick der ein-
seitigcn Pfennige des Mindener Bischofs Franz von Braunschweig
(J508—1529), die in den Bl. f. Mzfrde. ]^d. XI Tafel 167 Nr. 24
abgebildet nnd ebcnda Spalte 3952 Nr. 12 also beschrieben sind:
Schild mit stcigendem Lowen, dariiber die gekronzten xSchliissel
2^ '̂ischen o—o, an den Seiten je zwei Kingel.

Besonderes Jnteresse beansprucht das vierte Stiick, das Grotĉ )
fur einen Pfennig halt. Es ist genau nachgeahnit gleicluvertigen
Stricken der Bischofe Konrad (1482—1508) nnd Krich (1508—1532)
von, Osnabritck. Da das Stiick die gleiche liingverzicrung wie der
cbengenannte einseitige Pfennig aufweist, so ist es ohne Bedenkcn
unse.reni Gxafen zuzuweisen. Bedenklich dagegen ist die Behanptung,
es hatten zu derselben Zeit zwei so verschiedcne Pfennigtypen kur-
sjert. Vollig unwahrscheinlich wird sie durch die Tatsache, daR sich
die gleiche Erscheinung bei den Bischofen Konrad IV. und Erich H.
von Osnal)ruck wie auch Franz von Minden zeigt. Eei diesen finden
sich nacli Grotê ) doppelseitige und einseitige Pfennige. Das Ge-
wicht der ersteren betrjigt 0,52—0,72 g und der Durchmesser
1.6 mm, wiihrend das Gewicht der letzteren 0,20—0,30 g und der
l̂Hrchmesser 11—14 mm betriigt.

Die in I<rage konimende dqjpelseitige Miinze des Grafen Johann
1st em 2 Pfennigsiick. (Nr. 4 d. B.) Das Exemplar (ini Kgl. Miinz-

1) Mzst. IV, 318 No. 1.
2) Deutsche Miinzen. Gesammeltc Aufsiltzc z. Gesch. cl. cleutsch. Miiii?-

w e s e n s B d . I V, l i e .
'3) Mzst. IV, 318 No. 3. . -
4) Mzst. IV; vgl. auch *BL f. Mzfrde. XI. Sp.'3952.
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kabiiicit z\i Berlin) wiogt 0,53 g. Ein Pfennig kann cs audi schon
doshall) iiiclit sein, woil das Sclirot der Rietberger Pfennige nur
0,52 g botrageii solltc. Das Rauhgcwicht der 2 Pfonnigstucke sollte
0,78 g scin. Es ergibt sich also cine Abniitziing von 0,20 g, die als
normal zu bczcichnen ist^).

J)as funfto Stiick ist cin "Witte v. J. 1512, dercn drei auf einen
Schilling gingcn. Scin Gewielit betriigt 1,08 g (Nr. 3 d. B.). Die
.Hesliininungen iibcr Schrot iind Korn diesor Miinzart sind niclit
crlialten. Audi diese Miinze ist cine getreue Nachahmung und
zwar der Witten dor -wcndischen Stadte aus den erstcn Jaliren
des 16. Jalii-liunderts; hinsichtlidi der Typcn haben die von Hamburg
und Liinebiirg als strcnge Vorbikler gedient. Kur in bezug auf
die Uinsdirift der Riickseite weidien sie von ilinen ab. Jene lautete
auf den Witten der wendischen Stadte: ave spes nnica (Hamburg),
ave crux spes unica (Liiheck), o crux gloriosa (Liineburg), stand
aiso in iniiorem Zusamiiienliange mit der bildlichen Darstellung,
dem Kreuz. Die Unischrift der Rietberger Witten dagegen lautet:
^lon. comitis Joins Re. (Moneta comitis Joliannis de Rietberg)-).

Wie wir sehen, haben die Miinzen des Grafen Johann das Eigen-
tumliche, daB ihro Typen fremden Miinzen, und zwar Miinzen
entfernter Stadte nachgeahmt sind. Sehr viel charakteristischer
zeigt sich diese Erschoinuiig in der Miinztatigkeit von Johanns
Sohn und Nadifolger, des Grafen

Otto III. (1516—1535).
Unter diesem waron zu Rietberg zwei Miinzmeister nach-

cinandcr tutig. Der erste schlug vor dem Jahre 1525 und der zweite,
der Martin Foghen liicB, seit diesem Jahre. Der Name des ersten

1) Die iibrigcn, cben genannten doppclscitigen Stucke von Osnabriick
uml Miiulen, wie audi die cntsprccheuden Stucke von Joliann V. v. Diep-
liolz sind cbcnfalls als 2 Pfennigstiickc anzusprecbeu.

2) Als Gegcustuck vgl. Weinmoister, Miinigeschichte der Grafschaft
Holstein-Schauenburg, Zschr, f. Num. XXVI, Heft 4 S. 30 f., wo ein Miinz-
vertrag des Grafen Johann IX. mit seinem Miinzmeister v. J. 1512 mitge-
teilt ist, in dem l)estiinmt wird, dass die Witte so gut scin sollten wie die
von Hamburg, T.iibeck und J.uneburg; 228 Stiick sollten auf die fiinflotigf
Mark gehen, sodass also das Rauhgewicht 1.02 gr. betrug.

Z e i t s c l i r i f t fl i r N i i m i s m f t t l k . 2 X I X . < o
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Miinzmeisters ist aus gleichzeitigcn Naclirichten nicht bekarint.
Docli konnen wir seinen Vornamen wohl einer spateren Urkunde
V. J. 1668 (KgL Staatsarch. zu Miiristcr) entnchrnen. In diesem
Notariatsinstrumente, das uns in anderem Zusammenhange noch
einmal begegnen wird, erklaren mehrere uber 60 Jalire alte Riet-
berger Burger, da6 sie aus eigener Erfahrung noch wiiBten, daC
Graf Otto zu Rietberg zwei MUnzmeister nacheinander gohabt
habe, Lambert und Martin, welche Veringc, Heller, Pfennige, Stiicke
von drei Pfennigen und Groschen geschlagen liatten.

Von Ottos erstem Miinzmeister, liber dessen Tatigkeit schrift-
liche Kachricliten nicht erhalten sind, und dcr also aller Wahr-
scheinlichkeit nach Lambert hieC, sind bis jetzt vier Miinzarten
bekannt geworden, namlich:

1. Doppelschlllinge o. X in zwei verschiedenen Exemplaren.
Eines dieser Stiicke, die Grote )̂ fiir Groschen hillt, kommt aus
einem in Pommern gemachten Funde, der in den Bl. f. Mk. H 212 ff.
verzeichnet ist. Sie sind eine getreue Nachbildung, und zwar der
Lubecker Doppelschillinge, namlich der obne Jaiirzahl von J514I)is
1522 geschlagenen, die nebeu dem Wappenschilde der Ks. Kingel
anstatt des 1522 beginnenden Miinzmeisterzeichens haben-). (Vgi.
Nr. 6 a u. b d. B.)

2. Viertelschillinge (3 Pfennigstiicke) v. J. 1519. Grote )̂
niochte die Stiicke fiir HalbschilUnge halten, lilBt die Frage aber
noch offen. Da aber nacli der erwahnten Aussage alter Kietberger
Biirger unter Graf Otto keine Halbschillinge geschlagen sein sollen,so sind die Stiicke als Viertelschillinge anzusprechen, ganz abgesehen
davon, dafi auch ihre Gewichte fur unsere Annahme sprechen.
(Vgl. Nr. 7 d. B.)

Diese Viertelschillinge sind, wie Grote bereits hervorgelioben
hat, das getreueste Abbild der polnischen Schillinge der Konige
Alexander und Sigismund, miigen diese nun unmittelbar als Muster

1) Mzst. IV, 320.
f r I^ietbcrgor Doppelscliillingc wurden i. J. 1567 vnm west-laliscluiji KreisR auf IG Pfcnnigt? (3 Alh.) devalviert, s. u.

iJ) Mzst. iV, 3:f) No. 4.

k
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gedient liaben, oder die Sclnveidiiitzer Beisclilage desKonigs Ludwig
von Ungarn^).

3. Einseitige Pfennige o. J. in zwei Exemplaren von ver-
schiedenen Stempeln.

Diese Stiiclce zeigen gleiches Geprage wie die einseitigen Pfennige
Johanns V. von Diepholz (1510—1545); ihr Durchniesser ist derselbe,
namlicJi 15 mm. Von den Diepholzer Stiicken sagt Grote )̂, sie
seien eine getreue Nachahmung der boliniischen Heller des Konigs
Wladislaw (1471—1516). (Nr. 8 d. B.)

Im XI. Bd. der „BI. f. Mzfrde" Sp. 3888 Nr. 7 ist ein Heller
mit einem Adierschild und gekreuzten Schliisseln erwahnt, von
deni nicht bestimmt gesagt werden konne, ob er nach Minden gehore
oder eine Kietbergische Nachahniung sei. Das Stiick ist indessen
Uberhanpt niclit westfalisch, sondern in Liegnitz gepragt.

SclilieBlicli schlug Ottos erster Munzmoister naclnveislich
auch Yeringe. In deni schon erwiihnten Notariatsinstruniente
V. J. 1568 wird namlich bezeugt, daB Graf Otto u. a. anch soleho
Stiicke habe miinzen lassen. Diese Angabe zu bezweifeln, licgt
kein Grund vor, da die anderen sich bestiitigen. Da ferncr die Be-
stallung fur Ottos zweiten Miinzmeister Veringe nicht erwalmt,
so miissen solche Stiicke vor dein Jahre 1525 geschlagen sein. Veringe
mussen aber auch um diese Zeit in Westfalen kursiert haben, sonst
hiitte Rietberg solche wohl nicht miinzen lasscn. Bekannt gewordcn
sind bishcr westfalisehe Viertel aus dor Zeit von etwa 1500—1525
nicht, doch sind Bestimmungen iiber solche Stiicke von Osnabriick
und Mtinster aus den Jaliren 1515 und 1521 erhalten^).

DaJ3 die bisher erwiihnten auf uns gekoninienen Stiicke des
Grafen Otto vor dem Jahre 1525 geschlagen sein miissen, geht
fius Folgendem hervor:

1) Engcl-Serrure, Traite numismatique du moyen-Sge. S. 1278 sagt:
Le comte Ottoii a frappe un demi-gros (Rs, Civitas Ridborg 1619) copie
sur ceux de la v i l le de Sc lnve idn iz cn S i l6s ic .

2) Kzst. IV, 267 No. 17.
3) Vgl. llzst. TV, 44 nnd Scotti, Gesetze des Erbfiirstentums Miinster I,

S . 116—117.

I S *
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Im Jahre 1525 elieliclito Graf Otto Oniia von OsilViosland,
Griifin zii Esens, Stodesdorf inid WittnuiiKl, Da nun. wie wir gloich
sehen werdeii, die nacli 1525, also von Martin Foghcn gosclilagencn
Miinzen den durch die Namen der ncuen Gebieto orweitortcn Titel
des Grafeii aufwciscn, odor aber die Wappon von Esens nnd Witlnnind
neben dem Kietberger Adler tnigen, so sleht fost, daB die î enannten
Munzen des Grafen Otto vor dem Jahre 1525 anzusetzen sind,
ganz abgesehen davon, daB die Vierlelschillinge i'tberdies noeli
die Jahrzahl 1519 tragen.

Uber den Umfang der blĵ lierigen Ausniiinziing konnte niclits
festgestellt werden. Grote ist der Hreinung, sie sei zii Kieti)er̂  mir
in gcringeni XJmfange betrieben worden. Dieses ist fiir die Priigung
bis ziim Jahre 1525 vielleicht riclitig, iiicht dagegen fiU* die Kolgozeit.

November 1525 bestellte Graf Otto fiir Kiell)erg einen nenen
Miinzmeister, und zwar verpaclitete er iiim die Jliinze fiir jahrlieh
200 Goldgulden, so daf> dieser die Gesellen zn bezalilen und sich
Slempel sowie Miinzmetall selbst zu verseliaffen hatie. DaB der
Mitnzmeister bei dieser aul3erordentlich holien Paclitsumme die
Ausmiinzung.seines Gcwinnes wegen in grofiem Umfange betreiben
mui3te, bedarf keiner weiteren Krliiuterung.

Was nun die Munzen anbehingt, so verordnet die Bcstaliung,̂ )
daB sie dem Korne nach init gewissen Stucken'von Geldern, Holland,
Holstein und Osnabriick iibereinslimmen sollen, wobei jedocli
stillschwoigend vorausgesetzt ist, daB der Miinzmeister sicli nichtnur im Korne naeh seinen Vorbildern riehtet, sondern auch deren
Typus nachahmt, wie wir gleich sehen werden.

Es diirfte schwer zu sagen sein, aus welchen Griinden der Graf
Munzen gerade dieser vier Lander seinem Miinzmeister als Vorbilder
hinstellte. Da6 er anordnete, die Osnabriicker 3 Pfennigstucke-)
und Heller nachzualiinen mag seine Erkliirung darin finden, daB
der Osnabriicker Bischof Erich II. von Braunschweig-Grubenhagen
sowohl̂ u Osnabriick als auch in "Wiedenbriiek miinzen lieB-"'). Da

1) vgl. s. 327,
2) Beschr. in Grotes Mzst. IV, 143 No. 98.
3) vgl. Hzst. IV, 139.
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man also anneluncii kann, daB das z^vischen Eictborg uml Rheda
gologcne uiid zii Osiiabrtick geliorigc Gebiet, dessen Hauptort "Wieden-
briiclv Avar, init Osiiabrilckcr Jliinze versorgt war und diese audi
auf î iotberger Gebiet lunlief, so mag dies den Grafen zu der geiiaunten
Vorschrift veraiilaBt haben, da er ja darauf rechncn konnte, dai3
seine Miinzon fiir Osnabriicker angenommen "wiirden.

Als Vorbikl fiir die Sehillinge sollen die Holsteinschen dienen.
Geinoint sind die Sehillinge, die aiis der in dieser Zeit ttUigen Schauen-
burcrer Pra<re staniniten. da in Holstein erst in der zweiten HiilfteO O

des 10. Jahrlinnderts eine besondere Miinzstiltte angelegt wurde^).
Xacli Henadier's Ansielit waren diese Beischlagc uberhaui^t

niclit fiir die Grafschaft selbst bestimmt, sondern zur Ausfiihr
in die Gebiete der als Vorbilder ben\itztcn Jliinzen, wie es fiir
die Standesgenossen der liietberger mehrfaeh aktenmiiBig bezeugt
ist und fiir ihn selbst nieht nur die Auffindunsr in Ponimern be-

sliltigt, sondern auch der Konflikt mit Philipp von Hesscn.
Dainit der Miinzineister aber auch scinen Vorteil zu machen

weiF), hat er das llecht, Heller zu schiagen. Erhalten sind niehrere
sogen. Schiisselheller o. J., die als die in der Bestalhmg genannten
Heller anzusehen sind. Diese Stucke mit dem Bar von Esens und
den Peitschen von Wittmund im gcvierten Wappen unter der Riet-
berger Initiale, von denen noch acht verscliiedene Stempel ermittelt
werden konnten, schreiben Knyphausen und nach ihm Menadier-)
dem Grafen Johann II. (1535—1564) zu, offenbar aus dera Grunde,
weil unter seiner Regierung die Herrschaften Esens, Stedesdorf
und Wittmund im Jahre 1540 definitiv an Rietberg kamen. Doch
diese Bestimmung ist irrig, da, wie wir unten sehen werden, unter
Johann 11. die Rietberger Miinze ruhte. Da die Stiicke, wie die
Wappen zeigen, erst nach 1525 geschlagen sein konncn, so liegt
die Vermutung nahe, da6 sie aus der Zeit des Grafen Otto stammten.
Diese Vermutung wird durchFolgendes zur GewiBheit: Der Miinz-
meister sollte die Heller nach dem Werte derer von Osnabriick

1) vgl, Weinmeister, J[unzgeschichtc der Grafschaft Holstein-Schaucn-
burg, Z. f. N. XXVI, Heft 4, S. 32.

2) Deutsche Miinzeii. Gesammolte Aufsatze. Bd. nM14—115. Bcrl.1898.
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schlagen. Ob er das tat, bleibt unentschieden. Doch den Typus
der Osnabriicker Heller ahmte er fast genau nach. Bei dem Osna-
brucker Vorbild, das in den „BL f. Mzfrde/' 1908 Nr, 11 Sp. 4028
beschrieben und abgebildet ist, fehlt der Mittelschild. Ira ubrigen
ist das Geprage folgendes: Im Perlrande ein E iiber geviertem
Schilde, darin Rad, Kreuz, zwei Leoparden, Kreuz: 14 mm. Wie
die Wappen beweisen, ist dieses Stiick unter dem Osnabrucker
Bischofe Erich II. von Braunschwcig-Grubenhagen geschlagen;
es stammt also aus gleicher Zeit, wie die Rietberger Schiisselheller.

Von den ubrigen vom Miinzmeister Foghen geschlagenen
Stucken ist bisher nur ein Vierteltaler bekannt geworden (Nr. 9
d. B.). Da6 diese Miinxe hierher gehort, beweist die Umschrift
der Vs.; OTTO GRAVE RITBER E'. S'. (Esens, Stedesdorf).

Wie wir sahen, hatte Graf Otto die Miinze fur 200 Gulden
verpachtet. Da6 es bei dieser hohen Summe fur den Miinzmeister
nahe lag, dutch MiBbrauch seines teuer erkauften Rechtes seinen
Nutzen zu vergroBern, ist leicht erklarlich. "Wie der Munzmeister,
den wahrscheinlich kein Wardein beaufsichtigte, zu diesem Zwecke
verfuhr, zeigt ein Brief des Landgrafen Philipp von Hessen an
Otto. Jener teilt am 25. Dezember 1525 dem Grafen mit, da6 in
assel zwei Gesellen aufgegriffen seien, bei denen man vier Sacke

mit falschem Gelde, das auf Schreckenbergischen und Schneebergi-
schen Schlag gemiinzt sei, gefunden habe. Gefragt, hatten sie bekannt,
daB der Rietberger Munzmeister ihnen fiir 100 Gulden solcher
fa sober Schneeberger und Schreckenberger verkauft und mit 35
âschen Schneebergern je 22 guter Schneeberger eingewechselta e. Er bitte, Otto solle sich gegen den Munzmeister erzeigen,
»wie es sich nach gestalten Sachen geburt"*). Ferner erwarte er

ntwort. Mit dem Schreiben schickte er zwei Stucke von den falschen

denken. flT hier an die Bestimmung des Sachsenspiegels zu
uz ^ .^Butet der munzcire einen valschen phenning
die d koufen wil, ez get ime an den hals", oder an
die >»Constitutio criminahs Carolina" (§ 111), welche verordnefc, daB
"Rpnor̂  ttiunzer „nach gewonheyt auch satzung der recht" mit demvom Leben zum Tode gestraft werden sollen.



Miinzgcschichte tier Grafscliaft Kietberg. 2 7 5

Miinzeii; der Schreckenberger sei iiur cinen Albus und der Schnee-
bcrgcr nur sieben Pfennige wert.

Docli Graf Otto lieI3 dieses Schreiben, "was sehr bezeichnend ist,
unbeachtct. Aber damit ruhte die Angclcgenheit nicht, denn nach
iingcfahr zwei Jahren wandtc sicli Landgraf Philipp abermals
an unserii Grafen. Er liabe niehrcro Gefangeiic, so schrieb er ihni,
die von iinn bckaniit hiltten, daC er (Otto) falschc Bliinzeu schlagen
lassc, sic den Lenten verkaufe und diese sie danii in andercr Herren
Lander triigen. Er habc ihm schon oinmal geschrieben, finde aber,
dafi von ilim solclies ,,in veriichtlichen VergeB" gestellt sei. Darum
warne er ihn noch einmal und bitte dringend, davon abzulassen.
Er solle jVIunzmeister und Kneehte entlassen, damit cr nicht weiter
d a v o n z u h o r e n b e k o m m e . W i i r d e a b e r a u c l i d i e s e s S c l u - e i b e n
von ihm unbeachtet gelassen, so sehe cr sich gezTvimgen, „der Sachen
weiter zu gedenken".

Doch weshalb antwortete Graf Otto niclit auf den ersten Brief
des Landgrafen? DaB kein Versehen vorhegt, ist wohl sicher. Otto
war allem Anschcinc nach mit dem munzvcrbrechcrischen Beginnen
se ines M i inzme is te rs e inve rs tanden .

Nacli dieser Drohung des Landgrafen hielt der Graf ein weiteres
Schweigen fiir nnratsam und richtete daher ein Schreiben an jenen,
in dem er ihm in wenigen Worten mitteilte, da6 er seinem Miinz-
meister geschrieben habe. ihm iiber die erhobene Anklage Rechen-
schaft zu geben. Dieser habe ihm geantwortet, daB er falsche Munzen
weder empfangen noch ausgegeben habe.

Mit dieser Antwort, die nicht unbedingten Glauben verdient,
hatte der Graf wenigstens formell seiner Pfhcht geniigt. Doch
seine und des Miinzmeisters Unschuld darzutun, ist sie nicht imstande.
Die Frage laBt sich bei dem Fehk>n weitercr Nachrichtcn nicht
bestimmt entscheiden. Wir werden aber kaum fehlgehen, wenn
wir den Aussagen dor Gefangenen mehr Gehor schenken als der
Beteuerung des Miinzmeisters.

"Wie- lange Martin Foghen im Amte war, entzieht sich unserer
Kenntnis; fest steht aber, daB er nach 1535 nicht mehr in Rietberg
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schlug, da die Munze unter Graf Johann 11. (Jo^̂ o —1064) rulite.
Biese Tatsache, die schon einmal von Bedeiitung war, geht aiis
Folgendem hervor: In mehrcren Attcsten, die sich die Grafin Agnes.
die Gemahlin des Grafen Johann, im Jahre 1568 vnn bciiachbarten
Stadten als Beweismittel ihrer Miinzberechtigung aiisstellen lieB,
erklaren alte Burger, daJ3 sie noch wiiRten, daB die Grafen Johann I.
und Otto wirldich zu Rietberg geiniinzt hiltton. Korner bericlitet
Grafin Agnes in einem Schreiben an den Hcssischen Kanzier vom
27. Dezember 1568, in dem sic uni die Inirsprachc dcs Landgrafen
zur Erlangung eines Kaiserlichen Miinzprivilegs bittet, u. a., in der
Stadt Kietberg sei ein Miinzhaiis, das aber infolgc der Kriegc bau-
failig geworden sei, in dem ihrer Tochter GroBvatcr gcmiinzt liabe.
Auch sie bezieht sich nicht auf ihren verstorbenen Gemahl, was
doch, falls dieser hatte munzen lassen, das Nachstliegende gewesen
w a r e .

b) Das Munzwesen v. J. 1566 bis zur Kinfiihrung
der Kreisniiinzs tilt ten i. J. 1686.

1. Irnigard und Walbiirg (1566—1570).
Ein neuer Abschnitt in der Geschichte des deutschen Miinz-

wesens beginnt mit dem Jahre 1566. Schon die Kaiscrlichen Milnz-
or mmgen von 1551 und 1559 hatten die Aufsicht iiber das Miinz-
wesen en zehn Krcisen zugewiesen. Doch in keinem Kreise wiirden

0 ja lonstage, deren jahrlich zwei stattfinden sollten, eingerichtet.
rs le Miinzoidnung Kaiser Maximilians II. vom Jahre 1566

kam zur Ausftihrung,

rn-t ̂ ^̂ ^̂ ^̂ "̂ P̂ 'obationstage, die gewdhnlich im Mai und
U" ̂  stattfanden, wurden durch die ,,Kreisausschreibendenursten beiufen. In jedem Kreise war ein ,,gemein Probierer"
angestellt, dessen Hauptaufgabe neben der Priifung der Miinz-
meister darin bestand, die zu den Probationstagen von den Kreis-

unzstanden gelieferten Miinzen auf Schrot und Korn zu untersuchen.
e er Kreismunzstand erliielt cine vcrsiegeltc Miinzbuchsc (Fahr-
uc se) mit mehrcren Schlossern, in die durch einc kleine Offnung
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je oin Stuck dor ,.Werkc'' (Giisse) nebst Angaben iiber den Umfang
der Aiismuiizung geworfen wcrdeii sollten^).

Miinzmeistor und Wardeinc muBteii vor iliier Anstellimg
auf einem Probationslagc vcreidet ^ve^dell. Die Miinzmeister batten
vor dem Generahvardein die zum Betriel)e einer Mlinze erforderlicbcn
Kenntniifse nachzinvciscn. Miinzstande. die den „Keiclis- und
Krcisabschiedcn' ' z invideri iandelten, wurden fiir eine best immte
Zeit suspcndiert, ))ci beharrlicbem Ungeliorsam sollten sie ilires
Miinzrechtes ilberiiaupt verlustig geben. Konnte odor moclite
ein Munzstand nicbt sclbst zu den Probationstagen kommen, so
hatte er einon Bevollmaclitigten zu bestellcn, was die Kegel wurde.

Die Probationstage des niederrlicinisch-"\vcstfalisclien Kreises,
der ni i t EinschluB von drei Reicl isst i idten 54 Stande umfaBte,
fanden niit wcnigcn Ausnahnien (z, B. Essen, 1571) in Kobi statt.
Krcisaiisschrcibendc Fllrsten waren der Bischof von Miinstcr und
der Herzog von Jiilich. Die Eidesformehi fiir Wardeine und Miinz
meister, die Dczcmbor 1566 zu Koln festgosetzt wurden, batten
folgenden Inhalt:

Per Wardoin soil selnvoroii, daB er dio Pn)l)ieror{limngcn von
Augsl)urg, Speier und Frankfurt halten wolle, daB er die Miinzeisen,
die nur der Kreisstonipclsehiieider anzufertigcn ha])e, verwabren
und in koine anderc lliinde koninion lassen wollo. Wollto dor Miinz
meister sehlagen, so solltc or init don Stompoln auf dio Miinzo konimon
und das zu verniiinzonde Motall probioron. Naoli vollondotor Priigung
sollte er die Stempcl wedor an sieli nehmcn, damit niit ihnen kein
Unfug geschebe.

Der j\Iiinzmeister soil sclnvoren, da6 or die Probierordnungon
von Augsburg, Speier und Frankfurt ballon wollo, daB er nur solche
iMiinzon scblagon \vordo, dio durcb dio Koicbs- und Kroisal)scbiodo
bostinimt seieii und daB er mit doni Wardein, don Sobiniednioistorn
und Mi'inzgesollon koine hoimlicben Abmaeluingon treffen "wolle.

1) i-iosc Biicluscii luvtton gcwijhnlich 3 (vcrschiedono) Schlosser, zu
dcueii der Miinzstaiid, der Krcis und die Probationsstadt je eineu
Schliissel hatten; sie konnten also nur auf den Probationstagen geoffnet
w e r d c n .
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Einer eingehenden Erorterung bedarf noch die Frage: Welche
MUnzarten waren 1566 im niederrheinisch-westfalischen Kreise
zur Pragung ziigelassen?

Die Kaiserliclie MUiizordnung vom Jahrc 1566 bestinimte,
daS jeder Miinzstand berechtigt scin sollc, die groben Miinzsorten
uie Taler, desscn Hiilftc iind Viertc] auf den gcmoinsamen ReicIisfuB
zu pragen. Von den Rcichstalcrn, dcr groBtcn Silbermiinzo, solltcn
8 Stuck aus dcr 14,4 lotigcn Mark gcschlagcn wcrden. Den einzelncn
ICreisen solltc cs iiberlassen bleiben, die klcinen Jriinzsorten und
fur diese Schrot und Korn innerhalb gewisser Grcnzcn selbst zu
bestimmen.

Fur den nicderrh.-westl'. Kreis wurde auf dem ersten Probations-
tagc Dczember 1566 zu Kdln betreff dcr ,,Landsortcn*\ die nur
in dem Kreisc Geltung hattcn, in dcin sie zugclassen warcn, bestimmt̂ )
daB nur drei vcrschiedeno Landmlinzen gcschlagcn werden solltcn,
namlich Stuckc voii 6,3 und li/̂  Albus, Von 6 Ali)usstueken sollten
olYo Stuck auf die 8 fein haltcnde Hark gehen, von den 3 Albus-
stiicken Stiick, imd von diesen sollte die Koln. Mark 6 ̂
fein halten; schlieBHch solltcn von den 1 Albusstiickcn 130 Stiick
cine Koln. Mark wiegen, der Feingchalt dieser Mark ̂ vurdc auf
5 ^ fcstgcsetzt.

Audi das Gopragc wurde einlieitlicli gestaltet. Betreff dcs
Sclirots und Korns von lialbcn Scliillingen und Hcllern liielt man
sieh Htiheie Bestimmungcn vor, vorliiufig solltcn diese bciden Sorten
nicht gemiinzt weiden, da an ihncn im Kreise tlberflufi sei.

Fernei ̂ ^urdell die bercits im Kreise kursicrenden Miinzen
z. T. devalvicrt oder verrufen. Dieses letztere Schicksal traf die
Mariengioschen (MergengroBen), die nicht „edictsweis, sondern
uf den Kanzelen" verboten wurdcn. Von Rietberger Miinzen wurden
nach"fteislich die Doppelschillinge von Ottos erstem Miinzmeister
auf drei Albus devalvicrt.

SchlieBlich solltcn die Eentmeister der cinzelnen Lander An-
\̂e]sung erhalten, die devalvierten oder verrufenen geringhaltigen

1) Vgl. s. 327.
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Miinzen ,,auf den Gehalt und Bruch der jiingst gesetzten Valvation"
gegen gute Reichsmtinze einzinvechseln, dieses alte Geld iinverziiglich
in die Miinze zu liefern, damit es dort als Munzmetall verwendet
w e r d e .

Diese erste Auspragiing greift die alte stadtkolnische "VVahrung
wieder auf, Der kolniselie Gulden hatte 24 Albus zu 12 Heller,
Oder 4 Mark zu 12 Schilling von je 6 Hellern. Das Rauhgewcht
der 6 Albusstiicke sollte 4,54 g, der 3 Albusstiicke 3,017 g und der
1^/2 Albusstiicke 1,7985 g betragen.

Von Miinzen dieser Art sind zwei Rietberger Stiicke vom Jalire
1567 erhalten, die ein Gewiclit von 4,21 g und 1,63 g haben. Das
erste ist zweifellos ein 6 Albusstuck und das zweite ein ly^ Albus-
stiick^).

Dr. Ahrens-Hamburg, der dieses 1^2 Albusstiick in den „B1.
f. Mzfrde" 1909, Sp. 4195 u. f. beschreibt, sagt, dal3 die genannte
Miinze den Beweis liefere, daB 1567 zu Rietberg audi ,,Groschen"
gepragt worden seien, da dieselbe nach Grofie und Gewicht zweifellos
als 3 Kreuzerstiick bzw. Groschen anzusehen sei.

DaB dieses Stuck nicht als „Groschen" anzusehen ist, geht
aus Folgendem hervor: Auf dem Probationstage Mai 1570 zu Koln
lieB der Bischof von Miinster durch seine Abgesandten angeben,
daB im Stifte kleine Landsorten, besonders die Sorten von Groschen,
von welchen 24 auf einen Taler gehen sollten, sodann deren Halfte
und Viertel, ferner Pfennige und Heller ndtig seien. Er bat deshalb,

1) Diese beiden Stiicke scheinen die cinzig erhaltenen Exeniplare
dieser eigentiimlichen Ordnimg zu sein. Allem Anscheine nach haben
die Landsorten bei den westfalischen Miinzstanden wenig Anklang ge-
funden. Der Abschied des Miinzprobationstages zu Essen vom 18. Nov.
1571 bestimmt namlich, dafJ etliche Kreismiinzstilnde, wie der Bischof zu
Munster, der Herzog v. Jiilich, die Stadt Koln und womoglich noch
andere zu ersuchen seien, mit dem Miinzen einer ziemlichen Anzahl der
Landsorten den Anfang zu machen, da diese hochnotig seien. Hirsch,
Des Teutschen Reichs Miinz-Archiv, Niirnberg 1757, VII, 86 f., vgl, auch
Weinmeister a. a. 0., wo die Kreismiinzordnung v. J. 1666 (auf die der
Verfasser hatte eingehen miissen) von dem Schauenburger Miinzraeistor als
dem Lande „ganz und gar zuwiddere" bezeichnet wird. Er storte sich
an die Ordnung nicht, sondern schlug Stiicke mit der Wertzahl I 2 (Pfennige).
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man mogc beschlieBcn, untor wclcliom Schrot imd Korii solclic
gcmiinzt werden sollten. ,,Darauf ist solches deiii Gencralwardein
vermoge der Keichsordming zii kalktiliercn befolilcii wordeii mid
folgends vcrabschiedet, da Hire Gnadoii aiigcregtc jMunzsorten
zu schlagen vorluiben, daB alsdann der ersten Sorte, dercn 24 cincii
Talcr gelten sollcn, 87 Stuck in die Kolnisclic Mark gesclirotct
werden imd dicse 6 Lot 8 Gran fcinhalten soil. Die Halfte dersolbcn
Sorten soli feinhaltcn 6 Lot 4 Gran nnd in die ]\[ark gopchrotct
w e r d e n S t i i c k . D e r 4 . Te i l s o i l f e i n h a l t c n 5 L o t u n d i n d i e
Mark sollcn gcschrotct werden 227^®/i6i Stiick. Die Pfennigs, deren
12 einen Groschcn gelten sollen, sollen feinhaltcn 4 Lot und in die
Mark geschrotet werden 677^723 Stiick. Die Heller sollen feinhaltcn
2 Lot Gran und in die Mark geschrotet werdcn 900 Stiick" i).

Das Schrot des Groschens sollte demnach 2,687 g betragen,
wahrend das Rictberger groschenahnliche Stiick nur 1,63 g Aviegt;
letzteres ist also zweifellos als 1^ Albusstiick anzusehen.

AVas haben wir uns nun iinter eincni 1^ Albusstiick vorzustellen?
Wie wir sehen, sollcn beide Gruppen, die Albusstiicke v. J. 1566
und die Groschcn und deren Teilstiicke v. J. 1570, ,,vermoge dor
Reichsordnung" berechnet sein, sic sollen also hinsichtlich der
auBeren AVerte sowolil wie der inncrcn in gleichcm VerJialtnisso
stehen. Demnach waren die 1 /̂2 Albusstucke, wie aus der folgcnden
Zusammcnstellung ersichtlich ist, als 8 PfcnnigstUckc und die iiijrigenbeiden Arten der Kreismiinzordnung vom Dczcmber 1566 als 16
bzw. 32 Pfennigstueke zu bezeichnen.

S c h r o t K o r n
12 Pfennigstiick 2,687 g 0,083 g fur Miinster (1570)
^ „ 0 , 5 4 „ , , , , , ,
8 „ 1,7985 „ 0,75 ,, 1^ Albussti icke (1566)
Auf deni Kreistage vom November 1567 wurde den westfalischen

MUnzstiinden audi die Pragung halber Ortstaler ,,auf des HI. Reichs

1) Audi diese Bestimmung macht die Angabe von Noss betrcff der
llellor liinfallig. Fur Miinster wird 1570 fiir die Ilellor folgondcr Fuss
l)estiinnit: 900 Stiick aus der JIark zu 46!2Gran fein und angeblich 1507
U92 Stiick aus der Mark zu 3G Griin fein!
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(U^halt" gcstatlct. Docli clicsc Bcstimnumg widerrief man schon
Mai 1568, da solche Stucke bisher nocli nicht gemunzt seien^).

Uin nun endlich von dcr groBen, zum weitercn Verstandnisse
aber notwendigcn Abschweifung wiedcr zu iinserer eigentlichen
Aufgaljo zurilckzukehrcn, so ruhtc, ^YiD wir sahon, die Eietberger
Miinzo scit ctwa 30 Jahrcn. AValirschoiii l ich wiirde sie audi nocli
niclit wioder in Tiitigkcit getreton sein, wenn nicht von anderer Seite
dor AnstoB dazu gcgebcn wilre. Inv Jalirc 1567 bot sich namlicli der
Grilfin Agnes, der Gemahlin • des Grafen Joliann II., welclie fiir
ihre beiden Tochlcr Irmgard uud Walburg die vorniundscliaftliche
Regiorung fulirte, ein gewisser Hans Konerman als Miinzmeister
an.. Er selbst l^eurkundet in dem Reverse vom Juli 1567, daB ihn
die gniidige Frau Agnes ,,auf sein selbst freiwillig untertiinig Suchen''
als Miinzmeister angenommen hal)e, und in eineni Schreiben an
den liessischen Kanzler Reinerus Schefferus vom 27. Dezeinber 1568
l)eriehtet die Grafin, es Iiabc sich ihr ein tuchtiger, frommer und
lloiBigor Miinzmeister prasentiert und augeboten.

lAHder ist die Bestallungsurkunde nicht erlialten, aus der man
ersehen wiirde, ob Konerman Angestellter odor Pachter der lliet-
berger Miinze war.. Doch scheint letzteres aus den folgenden Ver-
handlungen hervorzugehen. In dem erwahnten Reverse gelobt er,
unvcrbriichlich und fest halten zu wollen, wozu er „vermoge der
Ordnung" verpflichtet sei.

Oktober 1567 begab sicli Konerman nach Koln zum Probations-
tage, wo or vereidet wurde. Gleichzeitig lieB er dort bei dem Kreis-
stcmpelschneider Stempel anfertigen. Mit einem Telle derselben
kehrte cr nach Rietberg zuriick. Dcr Rest der bestellten Stempel
wurde Ende Oktober nachgeschiekt. Da6 man ohne Zogern den
.Rietberger Miinzmeister vereidete beweist, da6 die Miinzberechtigung
der Grafen nicht bezAveifelt wurdc. Docli cliai'akteristisch filr die
l]inschiitzung der Rietberger iMiinze ist folgcnder BeschluB des

1) Diese Bcgriinduug entspricht nicht den Tatsachen; vgl, Auktioiis-
Icatalog Sally Rosenberg, Franlcf, a. M. 1911 (Samml. Ahrcns) No. 1139,
\v() ein Ostfriesliinilischor '/'« Taler v. J. 1508 beSchrieben• und Tafel IV'
abgebildet ist.
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Probationstages. Unter dem 27. Oktober 1567 teilte man namlichder Grafin vom Probationstage mit, daB sie keine groBen Sorten
schlagen lassen solle. "Was die „geringen Pfennigmiinzen" anbetrafe,
so hatten daran die Herren Kreisstande nichts auszusetzen, sofern
sie nach Gehalt der Reichsordnung und nicht in zu groi3er Anzahl
gemunzt wurden.

Docli diese Bestimmung storte den Munzmeister nicht. Nachdem
das Haus, das schon zu Zeiten der Grafen Johann und Otto die
Munze beherbergt hatte, das aber ,,infolge der Kriegê ' baufallig
geworden, wiederhergestellt, begann Konerman zu miinzen, und
zwar schlug er auiSer den Landsorten mindestens auch Taler, doch
wahrscheinlich nur in geringer Anzahl, da die erhaltenen Stiieke
ziemUch selten sind, Ein Munzzeichen fuhrte er nicht. i)

Zu Koln hatte die Probationsversammlung Oktober 1567 einen
Beschlui3 gefaBt, der fur die Grafschaft Rietberg von besonderer
Bedeutung werden sollte. Urn die Miinsztande des westfalischen
Kreises kennen zu lernen, wurde namlich bestimmt, „da6 gegen
nachst ausstehenden Probationstag alle und jede dieses Kreises
Stiinde, so nicht Fiirsten: als Pralaten, Grafen, Freiherrn, Herren,
reichsfreie nud andere Stadte, so sich des Miinzens anmafien, ihre
deshalb habende Privilegia oder Regalia in originali oder durch ein
7 V. ̂  Grote (Mzst. IV. 321) bchauptet, 1667 seien zu Rietberg auch
êhn-Kreuzerstiicke gepriigt worden. Er beschreibt nach dem rolienKupfersticlie bei Hoffmann, Munzschliissel- Nurnberg 1683 Tafcl 52 ein

unter ausdrucklicliem Hinweis auf Katalog Wellenheim 11,2.
« u ' u e i n e m „ G r o s c h e n " d i e R e d e i s t , d e r n i c h twird. Nach Hoffmann soil in dem Reiclisapfel die
inV ®sen ̂  sein, und deshalb bezeichnet Grote die Miinze alsreuzer o er /# Reichstaler-Stuck. Der Durchmesser betragt 22 mm,

^ wir sahen, waren 1567 von groben Munzsorten
nur laler, halbe Taler und Vierteltaler und seit Nov. 1567 auch Achtel-
a er zur ragung zugelassen, Es ist nicht gut anzunehmen, daB der
1 unzmeister Sechsteltaler geschlagen babe, da er sogar in Bezug auf die
van sorten die Bestimmungen von 1566 genau befolgte. Falls das von
irote )eschriebene Stiick eine Wertangabe trug, sollte dann vielleicht

statt 10 die Zahl 16 zu leseu sein, sodaB das Stiick als 3 Albusstiisk an-
zusehen ware? DaB zu dieser Zeit in Westfalen die Wertangabe in Pfennigen
auf Muuzen vorkam, dafur vgi. Wemmeister a. a. 0. 84 f.



Munzgcschichte der Grafschaft Rietberg. 2 8 3

glaubwurdig vidimirt Transsumpt, sofern dasselbe noch niclit ge-
schehen, zu beweisen, oder aber sonst alte bestiindige Miinzen, von
ihren Vorfahren gesclilagen, vorzubringen verpflichtet und schuldig
s e i n s o U t e n . "

Bezeiclinend ist, wie man sicli zu dieser Bestimniung, die am
27. Oktober mitgeteilt wurde, in Rietberg verliielt. Die Grafin
liefi sich auf dem Probationstage Mai 1568 entschuldigen, daB man
„jetziger Zeit Gefahrlichkeit halber" das Privilegium in originali
noch nicht habe vorlegen konnen. Sie versprach deslialb, auf dem
nachsten Probationstage das Versaumte nachliolen zu wollen.. Diese
Ausrede lieB vermuten, daB die Grafin Agnes nicht in der Lage war,
auf die eine oder die andercWeise der Kreisverordnung zu entsprechen.
DaB man in Kiiln tatsiichlich dicscn Eindruck hatte, bewcist ein
Brief des Rictberger Bevollmachtigten Laurentius Weber. Er
schrieb namlich unter dem 14. Mai 1568 an den Rietberger Drost
A. V. Berninckhausen, die Grafin solle, falls sie keine schriftlichen

Regalien der Miinzfreiheit besitze, sich durch alte Leute bcglaubigen
lassen, daB sie noch wuBten, daB zu Rietberg gemunzt sei, oder aber
durch alte Munzcn solch „actum monetalem" beweisen.

Agnes, diesichinVerlegenheitbefand, nahm die Vorschlage ihres
Bevollmachtigten an. Sie wandte sich nach Osnabruck, Wieden-
bruck, Paderborn, Bielefeld und Lippstadt niit der Bitte, der Rat
moge alte Leute vernehmen, die eidlich bezeugen kdnnten, daB friiher
zu Rietberg gemunzt sei.

Samtliche funf Stadte kamen ihrem Wunsche nach. Burger-
meister und Rat der Stadt Osnabriick stellten ihr am 18. September
1568 eine Urkunde aus, daB sie mehrere Leute „alle gute, alte, gute,
glaubwurdige frumme Manne'' vor sich beschieden haben. Diese
hatten eidlich versichert, daB sie noch wiiBten, daB Graf Johann
der Altera zu Rietberg vor vielen Jaliren die Munzgerechtigkeit
wirklich gebraucht habe und daB daselbst ein Haus, die ,,Munz"
geheiBen, zugerichtet.

In der Urkunde, welche die Stadt Bielefeld am 22. September
ausstellte, bezeugen mehrere alte Leute, daB Graf Otto zu Rietberg
gemunzt habe.
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Vom 21. September daticrt die Urlcuiulc der Stndl Lippstadt
Alte Leiite haben aiisgesagt, daC friilier zii Riotbcrg i\lunzcn ge-
sehlagen seien. Einer, mit Xamen Schurmann, liat nocli besoiiders
bezeiigt, da6 Graf Otto ,,etliche Stiicko auf lubischo Sfliillings AVerde.
deren itzo einer drei Koln. Alb. gelt". lial)c iiiiinxen la^sen. Auf
der einen Seite habe St. Johannis Bildnis, auf dor aiidorcii cin Krcuz,
mitten in dem Kreuze ein Adler, das Klelbrrjriscli(» Wappen. uiul in
der ,,Circumferenz" Otto Comes Kithporg goslandcn. (Duppol-
sclullinge d. Gr. Of to, Nr. 6 a u. b. d. Vk)

Die Urkuiidcn von Padcrborn und "Wiedciibriick, die voin 23.
bzw. 20. September datieren, haben ahnliciipn Inhall. wio die beiden
erstgenannten.

l^erner licB Gritfin Agnes den Kais, Kainniorgcrichtsnotar
Bartoldus Burenliemlus nach Kictborg koinnien. Dioser bozciigt
unter dem 28. September 1568, daB in Gegenwart dor J-Liotl)orgtir
Hiirgeimeister Johann Schrodors und (-Iiristoffpr Onlnek der
Kietbergn* Jieiitmoistcr llcrnutnn Pninsokon vor ihiu orscbionen
sei und erklart liabo, Cu'iifin Agnos zu J{ietb(M*g soi ps
zum Beweise ihrps Miinzreehtes ,,us sundorlicibou bpwcgon-
den uLSEielien ihre archiven, nacli denne broibiicben orkun(l(Mi
tzo sehen, zu eroffoncn nit gelegen", sondcrn sio wollo oinon
Zeugonbcweis fiihron durch sechs alte j\[ilnnor, Cordt Buth,
llatsherr, Tonie.s Buth, liatspcrson, Inederick Gclrock, Katsvor-
wandtor, Johanji Gieseeke, Cordt Winelinc-k, Katsperson, Tonics
Frederinck ,Burger zu liietberg. Diese bezeugen itbereinstininicnd,
GO odei melir Jalire alt zu sein und aus eigener Erfaliiung zu -wissen,
dafi Herr Otto, Graf zu Rietberg, dort ein j\riinzhaus init zwci Mi'inz-
meistern, Lambert und Martin, geliabt liaise und Veringe, Heller,
Ifennige, Stiieke von drei Pfennigen uiid Grosclien halie sclilagen
lassen. lonies Butli erinnert sicli aueli, dal;i einstmals ein Kilnz-
knecht den anderen im Streite erstochen habe und dafilr tags darauf
mit dem Schwerte hingerichtet worden sei.

Inzwischen war zu Koln cine Klage iiber den Rictberger Miinz-
meister laut geworden. Unter dem 22. November 1667 sclirieb man
von Koln nach Rietberg, auf jetzigem Kreistage scien Rietberger
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Munzen, die aiif cinen lialben Batzen^) geschlagen sein sollten, vor-
gebracht. Sie seien durch den I^reiswardein an Gehalt der Eeichs-
ordnung nicht ungeniuB, jedoch am Gemcht viol zu gering befunden
worden. Weil das aber nielit aDein der Reichsordnung, sondern
audi deni I^idc des Mi'inzmeisters zuwidcr sei, so werde. die GrMin
crsiicht, zum nachsten Probationstage Bericht zu schieken; man
^Yerde niclit uinhin konnen, gegen sie nach Inhalt der Reichsord-
nungen zu verfahren.

Uin uun dor Suspension vorzubeugen, befahl die Grafin ihrem
Miiuznicister, sicli nach Koln zu begeben und sich vor dem Probations
tage zu vcrantworten.

Mai 1568 wuilte Konerman in Koln und stelltc seine Miinzbuclise
zur Probe. Die Mehrzahl der Werke sei, so berichtet Laurentius
Weber am 14. Mai nach Rietberg, besser, als sich gebuhre, befunden
worden. Doch ein Werk, das 12 Mark Taler betragen habe, sei
etwas zu goring gewesen; ̂ veil das aber ein kleines Werk sei, so konne
es durch die l)osseron wohl kompensiert werden.

Der angcdrohten Suspension schien man glUckUch entronnen
zu sein. Doch da bot ein anderer Umstand Grund zu neuem Ein-
schreiten scitens der Kreisstilnde. Man hatte niimlich in Rietberg
ttbersehen, vor Beginn der Pragung einen Spezialwardein auf einem
Probationstage vereiden zu lassen. Deshalb Avurde auf dem erwahn-
ten Probationstage beschlossen, die Rietberger Munze bis zur Ver-
oiduug eines Wardeins zu suspendieren.

Darauf bcstellte die Grafin den Johann Roenbeck zum Riet
berger Wardein und schickte ihn mit den genannten sechs Atteston
Oktober 1568 zum Probationstage. Hier teilte Laurentius Weber
im Auftrage der Grafin mit, es diirfe den Herren Abgesandten doch
wohi bekannt sein, daB die Grafschaft Rietberg eine alte Grafschaft
sei, die u. a. auch mit Miinzgerechtigkeit versehen sei und diese
jederzeit im Gebrauch gewesen ware; vielen der Herren sollte doch
auch bekannt sein, daB noch heute ein altes Haus in dem Stadtlein
Rietberg vorhanden sei, die „Munz" genannt, in dem die Grafin-

1) 1^2 Albus.
Zeitschrift fiir Numisniatik. XXIX, 1 9
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rien^)und dero Vorfahren wirklich geniiinzt Iiatton. Oaraii!? diirfe doch
wohl genugsam liervorgeheii, daC die Grafcn jederzeit in possessione
des Miinzrechtcs gewesen scieri. Er iiberreicho don Herren KiUeii
und Gesandten aber audi etliclie altc Miinzen'̂ ) uiid iristrunientierte
Dokumente, woraiis die Miinzgerechtigkeit der Grafschai't deutlich
hervorgehe. Das Kaiserliche Miinzprivileg sci in vergangenen
Fehden ,,wie landkiindig" vcrloren gcgangen. Daiier lasse die
Grafin bitten, ihren anwesenden "Wardein zu vcrciden und das
Munzen wicder zu gestatten.

Obgleicli nun alien Forderungen, audi der vor Jahresfrist ge-
stellten, geiiugt war, so lieBcn sidi die Abgcsandtou dodi nidit darauf
em, angcblidi ihrer geringen Zahl wegen und erkliirten, man nioge
auf nachstem Kreistage die Sadie nodi einmal voibringen. Darauf
richtete die Grafin an die November 1568 zu Koln versaniinelteii
Kreisstande nodimals die Bitte, iliron Wardein, der wiedenim und
zwar mit besdnverlidien Unkosten ersdiienen soi. in Kidspflicht
zu ndimen. Gleichzeitig lieC pie durdi ihren BFiinzrat die ,,Doku-
mente der sonderbaren Stiidte" vorbringen. Docli diese scien, S{»
meinten die Abgesandten, nidit derart beschafi'en, dalii aus ihnen
die MUnzregalia absolute zu beweisen seien. Man niiiase die ,,Kaiser
liche Confirmation" vorlegen. Und wenn das geschehen sei, so
wisse man doch noeh nidit, ob sich die Confirmation so \veit er-
strecken wurde, daB die Grjifin ihrem jetzigen Stande nach zum
MUnzen berechtigt sei. Deshalb halte man es fiir bedenklidi, der
GiMin, die die Kaiserliche Confirmation beigebracht sei, und jene
sich dazu, wie erwahnt, qualifiziert habe, das Munzen zu gestatten
und den Wardein zu vereiden.

Irotz dieses ungiinstigen Bescheides, der zwei ncue Hindernisse
schuf, lieB die Grafin den Mut nicht sinken. Sie wandte sich sogleich
an die Kaiserliche Majestiit um „Confirmation und Qualifikation
ihres Curatorii", die sie auch erhielt. Doch zur Erlangung einer

1) Agnes lioB auf den Xamcn ihrer Tocher Irmgard und Walburg
schlagen.

2) Auffallig erscheint, dass dieses jetzt erst geschieht. Sollten die
alteu Miinzen bis auf nur wenige Stiicke schon eingewechselt worden seiii?
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ConfinnatLon des Munzrechtes bediente sie sich der Fiirsprache
des Landgrafeii von Hesseii. Sie teilte am 27, Dezember 1568 dein
Hessischen Kanzler Reinerus Schefferus mit, welclie Muhe sie sich
bisher gege])en habe, um den Kreisstanden das Miinzrecht der Graf-
scliaft Rietberg zii beweisen, aber alles sei vergebens gewesen. Sie
konne um eine Kaiserliche Bestatigung ihrer Munzberechtigung
nicht umhin und ersuche ilni deslialb, die Saclie dem Landgrafen
mitzuteilen und iliii zii bitten, er moge am Kaiserlichen Hofe dahin
wirken, daB ihr das Munzcn gestattet wiirde und die Kaiserliche
Majesliit ,,de novo'' ilire Confirmation geben -wolle. Glcichzeitig
sandte sie die Urkunden der erwalinten fiUif Stadte und das Notariats-
instrnment vom Jahrc 1568 nacii Cassel. Durch die Bemuhungen
des Landgrafen Wilhelm von Hessen erlangte sie schon am 8. Februar
1569 ein Kaiserliclies Miinzprivileg, das in dem durch die Stadt
Cassel am Freitag nach Quasimodogeniti (22. April) 1569' angefer-
tigten Transsumpt im Kgl Staatsarchiv zu Aurich erhalten ist.^)

Mai 1569 sandte Grafin Agnes ein Transsumpt̂ ) dieses Kaiser-
Uchcn Erlasses zum Probationstage. Zugleich stellte sie ihren War-
dein zum dritten Male den Stiinden zur Beeidung vor. An der Con
firmation hatten die Gesandten nichts auszusetzeu, sie erklarten
jedoch, dor Munzmeister habe sich vergangen, dal3 er ohne Wardein
gemiinzt habe, was wider die Reichsordnung sei. Dieses Vergehen
glaubtc man nicht iibersehen zu diirfen und bcsehloB deshalb, die
Grafin solle, ehe ihr das Miinzen wieder gestattet werde, dem Kreise
14 Mark Silber bezahlen, den jetzigen Munzmeister abschaffen und
einen anderen tauglichen vorstellen. Der Wardein wurde endlich
vereidet, um der Griifin, wie das Protokoll berichtet, weitere Reise-
kosten zu ersparcn. Er muCte geloben, mit dem Muuzen ,,stille zu
halten", bis sich die Grafin wie angegeben mit dem Kreise „ver-
tragen'" habe.

Schon nach wenigen Tagen kamen den Abgesandten in Koln
Bedenken wegen der Echtheit des Transsumptes. Laurentius Weber

1) Vgl. S. 328.
2) Wahrscheinlich das durch die Stadt Cassel angefertigto.
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schrieb namlich am 9. Juni 1569 an den Rentmeister zu Kietberg,
die Herren Kate hiltten ihm auf jiingster Znsammenkunft aufgetragen,
auf dem nachsten Probationslage das Original dcs Kaiserlichen
Privilegs vorzulegen, weW die Copie ,,diirc]i keinen Reichsstand
expediert" worden sci. Um Konermann zu rotten niachle I^aurentius
Weber der GrMin folgenden Vorschlag. Sie solle betreff ihres Miinz-
nieisters an die Kreisstiinde schreiben, daB s?le ihren Rentmeister
als Wardein gebraucht hal)e, daB der Miinzmcistcr nicht anders
gewufit habe, als habe er mit dem von der Grafin bcamteten ^Va^dcin
geschlagen, daB er also unwissentlieh gesiindigt habe und daB sie
d a m a l s k e i n e n a n d e r e n " W a r d e i n h a b e b e k o m m e n k o n n e n . D i e

Grafin scheint in der Tat so oder doch in ahnlicher Weise fur ihren
Miinzmeister eingetreten zu sein, denn auf dem Kreistage August
1569 zu Koln wurde Konerman wieder als Ricti)ergiKchcr Miinz
meister angenommen.

Bevor jedoch die Suspension der Munze aufgehoben werden
konnte, muBte die Grafin noch zwei Bedingiingen erfullen. Es war
ihr, "vvie erwahut, aufgetragen, den Kreisstanden das Original des
Kaiserlichen Munzprivilegs vorzulegen. Dieses scheint auf dem
genannten Kreistage geschehen zu sein. Es war namlich der Riet-
berger Drost v. Berninckhausen personlich in Koln crschienen,
wohl aus dem Grunde, daB man ein so wlchtiges Dokument einem
Boten nicht anvertrauen wollte. Die zweite Bedingung war die
Zahlung der auf dem Probationstage Mai 1569 der Griifin aiifcrlegten
Strafe von 14 Mark Silber. Agnes war nicht gleich zur Zahlung
bereit, sondcrn lieB durch Berninckhausen und Weber um toilweison
ErlaB nachsuchen. Doch die Abgesandten trugen Bedenken „i»
Mangel Befehls" etwas davon nachzulasscn und stellteii ihr anlieini,
auf dem nachsten Probationstage noch einmal danim anzuhalten.
Um aber wenigstens vorlaufig mit deniMunzen beginnen zu konnen,
gelobten Berninckhausen und AVeber mit Handschlag, daB sie, falls
die Grafin eine Nachlassung der Strafe nicht erhalte, die ganze
Summe leisten wUrden.̂ )

1) DaB die Strafe nicht gezahlt wiirde, geht aus einem ,Sclireiben
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Obglcich die Suspension noch nicht aiisdrucklich aufgehobeii
war, so setzte Koiierman iiach der Eiickkehr des Drost die Miinze
wieder in Tatigkeit. Mai 1570 stelltc er seine Miinzbiichse zur Probe.
iVach dem criialtenen Probationsverzeichnisse wurden geschlagen:

Anno 1569 .

2. Sept. ein "Werk Taler 25 und 1 Taler wiegt 2 Lot,
3 0 . S e p t . „ „ „ 3 1 n „
1 5 . O k t . , , , , , , 2 4 U „
5 . N o v . , , , , 1 4 U „
6 . D e z . „ 1 1 U , ,

2 4 . D c z . , , , , 4 1 U „
A n n o 1 5 7 0 .

14. Jan. ein Work Taler 23 U und 1 Taler wiegt 2 Lot.
2 8 . J a n . , , , , , , 3 4 U
1 9 . F e b r . , , , , , , 2 0 U
1 . M i i r z 5 , , , , , 3 4 U

2 5 . M i i r z , , , , „ 5 6 U
2 3 . A p r i l , , 1 6 U

S n m n i a 3 2 9 U

A n n o 1 5 6 9 .

26. Sept. ein Werk 51 16 jede Koln. Mark 5iy2 Stiick.
2 9 . S e p t . , , , , 4 5 U
1 8 . O k t . „ „ 2 2 U
3 0 . N o v , „ U
3 . D e z . , , , , 5 9 U

19 . Dez . „ „ *28 U
3 0 . D e z , , , , , 1 8 U

A n n o 1 5 7 0 .

10, Jan, e in AVerk 31 U ]ede Koln. Mark St i ick.
2 8 . J a n . , , , , 4 8 U , , „
1 9 . F e b r . , , 2 5 U „ „
1 4 . A p r i l , , 5 6 U „ , ,

S u m m a 4 1 6 U .

des Rietbergischen BevoUmachtigten HiiJs in Koln an den Grafen Johann III,
v o m 1 2 . M a i 1 6 1 6 I j e r v o r .
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tlber das Korn der zur Probe gelieferten Taler und C Albus-
stiicke gibt das Verzeichnis Jicino Auskunft. Doch nach deni Bericlit
des h. Weber an den Rietberger Keritmeister Hiiffniann voin 14. j\[aj
1570 wurden die Probcn als ,,aufrit'litig nnd gut" bcfundeii.

Auf demselbeii Probafionstagc wurde vorgcbraclit. dali in der
Grafschaft Rietberg cine grofie Menge klciner Pfennigc gesclilagen
und diese in nicht geringer Anzahl auf jiiiigster SIcssc zu Frankfurt
ausgegeben sein sollten^). Da das gegen deii Kreisabschied von
1566 war, so erlieBcn die Kreisftirstcn am 14. Mai 1570 an die Befelils-
haber zu Kietberg die Auffordcrung, man sollc den Miinznieister
zur Rede stellen und in Zukunft niclits miiniien, bis sich der Miinz-
meister dieser tlbertretung lialber ..purgierf habe. In dcni Snspen-
sionsbefehl werden die Vergehen des Konerman brcit auseinander-
gesetzt. Unerwalmt bleiben die zur Probe gelieferten Stiicke von1569 und 1570. Â aren dicse nicht ,,nach Gehalt der Reichsordnnng
und Kreisabschiede" gewesen, so batten die Kreisstiinde -wohl
nicht unterlassen, dieses zur weiteren Begriindung der Suspension
anzufuhren. Die zur Probe gelieferten Taler und 6 Albusstiicke
waren also wirklich „aufrichtig und gut".

Es ergeben sich demnach folgende Beziehungen: Um nicht
mit den Kreisstanden in Konflikt zu komnion, schlug der Mihiz-
meister die Munzen, die zum Probationstage geliefert wcrdcn sollten,
auf das gesetzmaBige Schrot und Korn. Uni aber selnen Nutzen
zu veigroBern, schlug er unterhaltige geringe Sorten, die nicht
zum Probationstage geliefert wurden, und liefi sie dort absetzen,
wo am meisten Erfolg zu erhoffen war.

Hatte man bei den friiheren Vergehen die Grafin zur Recben-
schaft gezogen, so ging man jetzt, da diese ihrer Pflicht geniigt
hatte, gegen den Miinzmeister vor. Die Kreisstande begniigten

1) ,,Auf der Frankfurter Messe konntc man am Iciclitesten schleclite
Often in Umlauf setzen, ohne bei der grossen Menge dor Jlessfremden bo-
iirchten zu miissen, sofort als Falscher erkannt zu werden; die gering-
wertigcn halben Batzen, Groschen und Pfennigc wurden ,,\Vagcn- unda weise" dorthin gefiihrt." Janssen-Pastor, Gesch. des deutseh. Volkes.
VIII, 66. Freiburg 1894.
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sich dalicr nicht mit dor Suspension, sondern gingen noch weiter.
Am 3. Juni 1570 tciltc die Griifin Agnes ihrer Kcgierung von Esens
alls niit, daJ3 man vorhabe, iibcr den Mimzmeister auf jetzigem
Reiclistagc zii Iclagen. Man solle Konerman vornehmen und ihn
mit allom Ernst ermalmen, daC er sich in seinem Miinzwerke der
Ordnung genuiB verlialten solle, soiist mi'isse sie gegen ihn vorgehen.
Darauf Ijcsehieden Bcrninckhausen und Huffmann den Rietberger
Miinzmeister zu sieh und teilten ihm die jiingstcn Ereignisse mit.
Dieser erklarte, wcnn er wieder zuni ,,exercitio" zngelassen "wiirde,
den gcrccliten FuB haltcn zu ^Yollen. Diese Erklarung ist ein offenes
Schuldgestiindnis des Miinzmeisters; hatte er sich unschuldig gefuhlt,
so ^vurde er sich -wohl anders verhalten haben.

Was die Grafin der Rietberger Regierung angekundigt hatte,
trat ein. Man brachte auf dem Reichstage 1570 die Rietberger
Munzangelegenlieit zur Sprache. Darauf wurde der Kaiserliche
Abgcsandte Johann Helfman nach Rietberg geschickt, urn den
Miinzmeister zu verhaften, Doch dieser war, als Helfman in Rietberg
ankani, gerade nach Koln ,,verrittcn", um sich vor den westfalischen
Kreisstanden zu verantworton. Da seine Ruckkehr unbcsfimmt
war, so gab Helfman der Rietberger Regierung folgende Instruktion:

Wenn der Miinzmeister auf Rietberger Gebiet ankommt, so
soil er samt seinen Milnzgesellen festgenommen und so verwahrt
wcrden, da6 die Kaiserliche I^Iajestat seiner jederzeit habhaft warden
konne. Nach seiner Gefangennahme sollen alle Gemiicher, Kisten
und Kasten, verschlossen und unverschlossen durchsucht werden;
was an Munzen gefunden wird, soil in ein FaB getan werden. tiber
das Ergebnis der Haussucluing soli man dem Abgesandten berichten.
Berninckhausen und Huffmann verpflichteten sich durch eigen-
handige Unterschrift, der Instruktion gemaB handeln zu wollen.

Einige Tage nach der Abreise Helfmans langte Konermann
in Rietberg an und wurde sogleich verhaftet. Am 2. August wurden
seine Gemacher durchsucht. Nach dem Protokoll fand man in der
Werkstatt Stempel fur Rietberger Taler, doppelte Batzen (6 Albus-
stiickc) und Pfennige. Ferner fand man noch in der Stube viele
Stempel, darunter drei von Osnabriick und Paderborn ,,so noch
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nicht gehen". Siimma 84 StcinpcL Miiuzoii "vviirden iiiclit ge-
f u n d e n .

DaB Konennan tatsachlich Pfennige geschlagen hat, bedarf
jetzt wohl koines weitercn Beweiscs, Von dicsen Stiicken scheint
eins auf uns gekunimen zu sein. Der Fund von Frankenhaujjen
im Schwarzburgischen (BI. f. Mzfrde. I, Nr. 20 JBHf)) enlliit'U u. a.
einen H(3hlpfennig nach Miililhauser Typus. Ini MiihlhauscM' Scliild
uher Muhleisen der Rietbcrgisclic Adler; iibor doni Scliilde K, im
Hochrand, Ob dieser Pfennig hier aiiziisetzcMi ist, liiBl sicli nicht
bestimmt sagen, doch sprcchen mehrcrc Griindc dafiir^).

Konerman, der auf dicsc Vorgange nicht gefaBt war und auch
nicht ahnte, da6 seine Umtriebe fiir ihn nocJi ein Xachspicl haben
wurden, wandte sich am 4. August 1570 an den Bischof von Minister
um Hilfc. Es sei allgemein bekannt, dafi or ein ehrlichcr Miinzmeister
sei. Die Grafin habe ihn gefangen nchmen und alio seine Geraacher
durchsuchen lassen und doch habe man keine falschen Miinzen
finden konnen.

Das Gesuch, das die wkliche Sachlage verkennt, war erfolglos,
denn Ende August erging an die Grafin der Kaiserliche Befehl,
den Jfunzmeister samt seinen Gesellen wohlverAvalirt dcm Hof-
marschall in Speyer zu uberantworten. Funf Rietberger Burger
wurden bestimmt, die Gefangenen nach Speyer zu schaffen. In
den ersten Tagen des Honats Oktobcr langte man dort an. Auch
der Rietbergische Bevollmachtigte Laurentius AVeber hatte sicli
nach Speyer begeben. Die Verhandlungen begannen sogleicli.
Der Munzmeister, der wuCte, dal3 man bei der Haussuchung keino
Munzen gefunden hatte, bestand darauf, man solle ihm denjenigen
vorstellen, der ein Stuck falschen Geldes von ihm erhalten liabe.
Allem Anscheine nach hat man ihn nicht iibcrfiihren konnen und
ihn deshalb freigegeben. Dieses ist wohl der Kern der in ihren Einzel-
heiten unglaubwurdigen Nachricht, die Drost Berninckhaiisen
am 26. November 1570 an seinen neuen Herrn Erich von Hoya

1) Vgl. Bl, f. Mzfrde. Bd. XI. Sp. 3953, wo iihnliche Jlindeiier
Stucke erwiihnt werden, die ebenfalls der zweiten Hiilfte des 16. Jahr-
hunderts angehoren.



MiinzgescliiclUe der Grafschaft Rietberg. 2 9 3

schickte. Er teiltc ihm nanilich mil, aus Speyer sei Zeitung ge-
Icommen, daB der Miinzmeistcr niit List aus dem Gefangnis ent-
wichen sei. Er habe den ProfoB mit sienen Dieneni „voI]gesoffen",
und nachdem die in Schlaf gefallen, sei er durch ein Fenster ge-
sprungen und habe , Jnga sicli consiiliert". Und am 28. Januar 1571
wurdo der Grafin Irnigard aus Rietberg mitgeteilt, der Munzmeister
sei nacli Kheda gekommeii, um dort seine Sehuldner zur Zahlung
7Ai bewegen; audi in Wiedenbriick sei er gewesen. Die Mi'mzmeisterin
habe alio Habe aus der Stadt gescliafft, nur -wenig Hausgerat habe
sic zuriickgclassen.

Als Miinzmeister ist Konermann zu Rietberg nicht mehr tatig
gewesen, dcnn seit diesen Vorgangen ruhte die Miinze 45 Jahre
hindui'ch. Deni Gesetze nacli hatte sie iiberhaupt nicht wieder in
Tiitigkeit treten durfen. Durch den Frankfurter Reichsabschied
des Jahres 1570^) wurde nanilich die Errichtung von Kreismiinz-
statten angeordnet „eines jeden Creyss Gelegenheit nach drey oder
vier Oerter", deren Bestimmung den einzelnen Kreisversammlungen
iiberlassen wurde. Darauf wurden auf dem Probationstage Mai 1571
zu Koln die Stadte Koln, Aachen, Munster und Emden als „gemeine
Milnzstatten" des niederrheinisch-westfalischen Kreises bezeichnet.

2. J 0 h a n n III. von 0 s t f r i e s 1 a n d (1614—1625).
Irmgard, die Erbin der Rietberger Herrschaft, war in erster

Ehe mit Erich, Graf von Hoya und Bruchhausen, vermiililt, der
bereits 1575 starb. Ihr zweiter Gemahl war Simon VL, Graf von
der Lippe. Da audi diese Ehe kinderlos blieb, ging nach dem 1583
erfolgten Tode der Grafin Irmgard die Grafschaft an ihre jtingere
Schwester Walburg iiber, die mit dem Grafen Enno III. von Ost-
friesland vermahlt >Yar. Dieser scheint vor Antritt seiner Regierung
in Ostfriesland, also vor dem Jahre 1599 den Plan gehabt zu haben,
die Rietberger Munze wieder in Tiitigkeit zu setzen. Erhalten ist
namlich ein von der Stadt Lippstadt am 24. Juli 1596 angefertigtes
Transsumpt des Kaiserlichcn Miinzprivilegs fiir die Grafschaft Riet-

1) llirsch, II, 71 § 133.
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berg voin Jalire 1569^). Der Graf hat den wcstfalisclien Kroisstaiiden
sein Munzrccht dartiin wollcn, wozu er wohl niclit gckomrnen ist, da
die Probationsakteii liicriiber niclits eiithalten, im Mai uiid Ok-
tober 1595 lieB er sich durch die Clevisciieii Kate Poler [veii iiiul
Martin Sclinell in Koln auf den Probationsln/^en vertreten. Die
Miinze trat niclit in Tiitigkcit, denn der Probationsabsciiied vom
Mai 1616 zu Koln bericlitet, daB die Kictberger Miinze von 1570
bis 1615 ,,ganzlich stillgestanden" liabe-).

Mit dem Jahre 1600 ging die Herrschaft der Graff^cliaft auf die
Griifin Salome Katliarina, eine Tochter des Grafen Eiiiiu von Ost-
^riesland, uber, die sich mit dem Bruder ihres Yaters, deni Grafen
Johann ill. von Ostfriesland vermahlte. Auch dieser beabsichtigte
schon bald, in Rietberg wieder einc Miinze einziiricliten. Da er
hierbei auf Schwierigkeiten stieB, so wandte er sich an seinen Schwager
den Herrn von Lichtenstein mit der Bitte, durch seinen Bruder Karl
beim Kaiser um eine neue Konfirmation der iiietberger Munzgerech-
tigkeit anhalten zu lassen. Herr von Lichtenstein teilte dem Grafen
darauf in einem Schreiben vom 4. April 1607 unter anderiii mit, er
habe mit seinem Bruder Karl betreff des Miinzprivilegs gesprochen,
der die Sache nach Moglichkeit fordern wolle. Doch solle der Graf
ilim zuvor das Kaiserliclie Priviieg, ferner einen Bericht iiber die
bislierige TUtigkeit der Rietberger Miinze und Abdrucke von Riet-
berger Miinzen zustellen. Ob nun Graf Johann seine Bemtihungen

1) Kgl. Staatsarchiv zu Aurich,
2) Im Kaiserl. iliinzkabinett zu St. Petersburg bcfiiidet sich folgende

groschenfdrmige Jliinzc:
Vs. In einem auf eincm Perlkreise rulieiidcn Vierpasse (Doppelfaden)

Wappen von Mainz (Had), Trier (Krcuz), Koln (Kreuz), Bayern-Pfalz
(Wecken) und im Jlittelscliildc zwei Rosclien oder Zinkcn (Wiirzburg),
was nicht genau zu entsclieidcn ist. Umschr. in einem Perlkreise
- N O N . M E N — . R I T . - . 1 5 8 5 . _

Rs. In einem oben durchbrochcnen Perlkreise der Reichsadlcr untor
einer Krone. Umschrift in einem Perlkreise RVDOI.F • ROM-IMP • SEM •
AVGV- — Gw. 3,21 gr.

Dieses Stiick, das jedenfalls eine Falschmiinze ist, hat aus dem obcn
angefiihrten Grunde mit Rietberg nichts zu tun. In der Umschrift der
Vs. handelt es sicli nur um einen zufaUigen Anklang.
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iini cincn nenen Kaiserlichen ErlaB fortgesetzt hat, ist uiibekannt,
da die i irkundlichen Nachricliten erst wder mit dem Jahre 1614

beginneii. In diesem Jahre lieB der Graf miinzen. Xlm sich aber erst
die Eiinvilligung der Kreisstande zu verschaffen. suchte er das Miinz-
rccht der Grafschaft zu bcAveisen. Er legte deshalb Oktober 1614
der Pr()])ationsversaininking zu Koln das Kaiserliclie Miinzprivileg
voin 8. Febniar 1569 in originali nebst altcn Rietberger Munzen
vor. Zngleicii bat er, ihn zu cinem Miinzstand zu „agnoscieren'\
scinen Miinznieister und Wardein zu vercidcn und ihm das Munzcn
zu gestatten. Das Miinzrecht des Grafen wurdc nicht bestritten,
dcnn man gestattotc ihm das Miinzen, jedoch nicht in Rictberg,
sondern auf eincr dor genannten vier Kreismunzstatten. Mi'mz-
nieister und Wardein wurden nicht vereidet, Aveil sic nicht personhch
in Koln erschicnen seien. Man teilte dem Grafen daher mit, er nioge
Munzmcister und "Wardein Mai 1615 zum Probationstage schicken.
Diese "waren aber aus dem einfachcn Grunde nicht erschienen, ^Yeil
Serenissimus iiberhaupt noch keincn Miinzmeister und "VVardein
bestellt hattc. Erst seit September 1615 war zu Rietberg ein Miinz
meister tatig. Es ist daher wahrscheinlich, da6 ini Jahre 1614 fiir
Rietberg auf einer Kreismunzstatte geschlagen wurde. September
1615 nahm Graf Johann den Georg Koenen als Munzmeister an und
stellte ihm eine Bestallung aus, die folgendes bestimmt: Der Miinz
meister soli keinen Anh'xB zu Klagen auf den Probationstagen geben;
jahrlich hat cr 200 Rtlr. als Pacht an den Grafen zu zahlen, dagcgen
erhiilt cr freic Wohnung in der „Miinzc''. Der Kontrakt gilt nur fiir
drei Jahre^).

In dem Revers vom 24. September 1615 erklart Koenen, daB
or den ihm vom Grafen gcstcllten Bedingungen nachkonimen will,
,,wio solchs einem ehrlicbcnden Miinzmeister "wohl anstehet''. Als
Miinzzeichcn fi'ihrte er einen Zainhaken, einen Hammer und einen
Stab (Barren?), die nach Art eines Andreaskreuzes iibereiuander
gelegt sind. (Mzz. a.)=) Jedoch nicht allc von ihm geschlagenen Miinzen
weiscn das Zeichcn auf.

1) Vgl. s. 332.
2) Vgl. y. 330.
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Auf dcm Probationstage Oktubcr UUo Koln licB (Jraf Johnnn
mitteilen, dafi er zur Fortsetzung der von seinen Vorfalirt'ii ererbten
Munzgcrechtigkoit bereits eincn Munzmeister und "Wardein bestellt
habc; ̂ veil diese aber ,,kundbarer Gefaljr halbcr'"' auf gogcrnvartigem
Probationstage nicht hiitten ersclieincn kunneii, so wolle or sic auf
dem naclisten Probationstage den Herron Al)gesandten zur Bo-
cidigung vorstellen. Inzwischcn aber sei cr gewillt. Silbcr"
vermi inzen zu lassen.

Die Art, wie der Graf das Fcrnbloil)Oii dcs MCinznicisters und
seines angeblichen Wardeins entschuldigtc, erscheint auf den ersten
BUck als Verlegonheitsprodnkt, dcnn in "Wirklichkeit hatte or. wie
wir sehen werden, auch diesmal noch keinen Wardein. Gleich nach
seiner Bestellung begann nun Koencn zu schlagen und zwar ohnc
Wardein imd ohne auf einem Probationstage gepriift und vereidet
zu sein, Doch dcm Grafen sclieincn bald l^edenkcn wegeii seines
strafbaren Handelns gekommen zu sein. Mai 3616 schickte cr seinen
Miinzmeister zum Probationstage nach Kciln. JHier lieB er ,,aller-
hand scliriftliche XJrkunden*'̂ ) und Miinzstueko vorlegen, um den
MUnzstanden zu beweisen, dafi vor vielen Jahren in der Stadt
Rietberg eine besondere Munze gewesen sei. Die Abgesandten be-
stntten das nicht, und dennoch weigerten sie sich, dem Grafen wider
die Reichsordnung v. J. 1570 eine ,,sonderbare Munzstatf zu be-
willigen. Zur Begriindung ihres ablehnenden Besclieides, den der
Rietberger Miinzrat Dr. Adam Hiils dem Grafen am 12. Mai 1616
mitteilte, fiihrten die Stiindc folgendes an: August 1569 sei zwarfill Rietberg ein Miinzmeister zugelasscn, doch sei bereits Mai 1570
iiber die Munze ,,wegen gesteueter Uberfahrung" die Suspension
verhangt, die aber noch nicht aufgchobcn sei. Gleich darauf sei in
demselben Jahre durch eine Eeichskonstitulion die Errichtung von
Kreismiinzhausern beschlossen, und dieser Verordnung sei man im
westfalischen Kreise nachgekommen. Ferner habe sich seit 1570

1) Es licgt nahc, au die oben erwalintcn Urknnclcn von Osnabriick,
Lippstadt. Wiedfinbriick, Paderborn und Bielefeld und an das Notariats-
instrument v. J. 1568 zu denken.
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nieinand wegen der Grafschaft Eietborg bei den Probationstageii
angegcbeni). SchlieBlich sei die damals verhangte Strafe von
14 Mark Silber uocli iiicht crlcgt. Man ertcilte daher dem Grafen
den Kat, sich niit seiner Bitte an den Kaiser oder an eine allgeineine
Kreisversammlnng zn wcnden. Kocnen wurde nicht vereidet. Aber
einen Erfolg hattc Graf Johann doch anfzuweisen. Er stellte nainlich,
der Vorsclirift geniiiB, seinen Mi'inznicister dcm Generahvardein des
westfiilischen Kreiscs Pliilipp Altendorff^) zur Priifnng. Pieser be-
urkundet am 10. Mai, daii der Kietberger Miinzmeister Gold- iind
Silberproben, die dazu gehorige Eechnung nnd die Munzbescliickiing
gut gemacht habe und daC er dergestnlt qualifiziert befunden sei,
dafi ilim die Miinzgescliafte wohl anvertraut werden konnten.

Der Graf, der sicli mit dem Abschiede der Miinzstande nicht
einverstanden erklurte, legte beim naclisten Probationstage Oktober
1616 Besehwerde ein. Zngleicli versnchte er noch einmal diirch
,,aUerhand schriftliche und niiuidlichc Motive nnd Ursacheii" zu
beweisen, dafi seine Vorfahren „von alters her'' eine besondere
Miinzstiitte geliabt hatten und zwar schon vor dem Jahre 1570.

Dieson erueuten Bemiihungen des Grafen gaben die Stande end-
lich doch nach. Sie gestatteten ihm das Miinzen zu Rietberg, doch
mit erheblichen Eiuschranknngen und Bedingungen:

1. Der Graf darf keine kleineren Sorten als Schreekenberger
sclilagen. Wolle er aber solche Stucke miinzen lassen, so soUe er
vorpfliciitet sein, solche Ordnung zu halten, daC nach zehn Mark
aufrichtiger Beichstaler an Ganzen, Halben und Orten eine Mark
Schreekenberger und nicht mehr gepragt und ausgegeben wiirden.

2. Munzmeister und AVardein sollen erst zur Beeidung und zuni
Kmpfang der Munzbuclisen vorgestellt werden.

3. Binnen Jahresfrist soli ein Munzprivileg entweder von dem
Kaiser oder von den gesamten Kreisstanden beigebracht werden;
ist dieses in einem Jahre nicht erbracht, so soil diese ..eventual-

1) Dieses ist ein Irrtum, dcnn Enno von Ostfricsland hatte sich auf
zwei Probationstagcn vertretcn lassen,

2) Altendorff war vor seiner Ernonnung zura Generahvardein im
Mai IGII ,,Biirgor und Goldschmied in Koln." Hirsch VIT, 402.
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admission" aufgehoben geltcn. SchlieBlich beliiclt man i^ich vor
den Grafen dafur zur Kechcjischaft zu Ziehen, daB er oiinc erhingte
Zulassung zu milnzen begonnen habe.

Gleich nach Ankunft dieses Besclieides bestellte Graf Johann
den Henning Brauns, der damals gleichzeitig Lippisclicr Miinz-
wardein zu Blomberg, Ravcnsbergischer zu Bielefeld und Sciiauen-
burgisclier zu Oldendorf a. d. AVeser war^), zuni Wardein der Kiet-
berger Miinze und schickto ihn und Koenen soglcich zuin Probations-
tage. Bei ihrer Ankunft waren die Probatinusverhandlungen noch
nicht beendet. Beide warden sogleicli vereidet. In dom Selireiben
vom 9. Dezembcr 1616, durcih das die Kreisstiinde des Ordinari-
probationstagcs dcm Grafen die Vereidung des Miinzmcistcrs und
^Vardeins mittcilten, erkliirten sic ferncr, der Miinzmeistor sei da-
durch, daB er ohne vurhergegangene Zulassung, unvoreidet und obne
einen 'W%ardein gcmiinzt liabo, strafbar. Es seien audi andcro, die
dergleichon getan hiitten, rnit harler Strafe andorcn zuni Abscheu
belegt worden. ])cshalb kOnne man ihn nidlit stral'los lassoii. Kr
solle 25 Reiehstaler zahlen, und man wulle die Sacho ,.gutlich iiber-
sehen . Der Graf scheint die Sunime crlegt zu haben, denn die
foigendcn Probationsabschiede enthalten hicriiber tn(;hts.

13er ersten Bedingung kam Koenen nicht nach, denn er schlug
1617 Grcschen in grower Anzahl. Jedoch klcinerc Sorton als Groschon
«ind von ihm wohl niciit zu Kietberg gemiinzt worden. Audi der
diitten Bedingung geniigte man nicht. Graf Johann iicB sich deshalb
durch seinen Miinzrat bei der Kreisversammlung im April 1618 ent-
schuldigen und gleichzeitig um Fristverlangerung nachsuchen mitder Begrundung, daB er am Kaiserlichen Hofe um Aussteliung eines
neuen Munzprivilegs eingekommen sei, aber "wegen der zahlreichen
mchtigen Geschiifte daselbat und wegen der Verlegung des Kaiser
lichen Hofes von Prag nach Wlcn noch keinen endgiiltigon Bescheid
erhalten habe. Man verwies ihn an don Probationstag Mai 1618,
wo er seine Bittc noch einmal vortrug. Die Kreismunzstande er-
kannten seine Bemiihungen an und gewahrten ihm noch ein Jahr

1) Weinmeister a. a. 0. 46 u. 52; Hirsch VII, 421 f.
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Aiisstand, da inzwischen audi keiiie .,Gcneralkreistage'' ini west-
lalischeii Kreise gehalten seien. Habe er aber bis zur gesetzten Frist
das Privileg niclit erwirkt, so solle es bei der angedrohten Suspension
,,endlicli verbleiben". Auf diesem Probationstage stellte Koenen
zum erstennial cine Milnzbiichse zur Probe.

September 1618 war der mit dem Miinzmcister geschlossene
Kontrakt abgelaufen. Der Graf hatte ihm versicliert, falls er sicli
in den drei Jahrcn redlicli zeige, so solle er ,.bei gleichen Sachen
und Vcrpfliclitungen'' gelassen werden. Dem ersten Versprechen
kani der Graf nach, in dem er an Koenen audi weiterhin die Munze

verpachtete. Die Art der Verpaditung wurde dagegen geandert.
I^isher zahlte der Miinzmeister jahrlidi 200 Pieichstaler in specie an
den Grafen als Padit. Das Miinzmetall hatte er sidi selbst zu ver-
sduiffen. Selling der Munzmeister unter diesen Bedingungen viel
und besonders in unterlialtiger Scheidemiinzc, so war sein Gewinn
selir grof;5. Mit dem Umfange der Pragung stieg nidit der Anleil
des Gral'en am Gewinn. Dieses sail Graf Johann audi ein und an-

derte, wio die erhaltenen Muiiznicisterredinungen ergeben, dieMiliiz-
padit in der Weisc, daC der Sliinzmeistcr ilmi einen bestimmteu
nach der vermiinzten Mark berechneten Anteil voni Ertrage ab-
geben sollte, und zwar zahlte Koenen nach den Redmungen vom
Jahre 1(519 i'i'ir je acht Mark vermiinzten Silbers einen Eeichstaler.
Bei dieser Art der Verpaditung zog der Graf ungleicli groCeren
Nutzen aus seiner Miinze. donn Januar 1619 venniinzte Koenen
2528 Mark und 4 Lot Sillier und zahlte davon dem Grafen 310 Reichs-
taler einen Groschen^); Juni 1619 vermiinzte er 2068 Mark 11 Lot
Silber und zahlte als Schlagsduitz 258% Reidistaler.

AVie wir sahen, hatte sich der Graf wegen Erneuerung des
Munzprivilegs an den Kaiserlichen Hof gewandt. Um ehor zum Ziele
zu konimen, bestellte er dort einen Agenteii Faliian Maximilian
Pontenau, dem cr das Original des Miinzprivilegs von 1569 tiber-
sandte. Aber trotz aller Supplicationen erhielt er stets nur „gute
Vertrostung''. Nach dem Ableben dieses ersten beauftragte er einen

1) Don Talcr clomnach zu 32 Groscheii gerechnet.
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neuen Agenten, Jodocus Tiliiuuin mit !Xamen. Dieser, dem der
Graf bei Erlangiing des Privilegs ein Gnadengeld von 100 Reiciis-
talern verspracli, -war sehr eifrig fur den Aiiftrag tiitig. Uin aber
Uberhaiipt Erfolg haben zu konnen, war er sehr freigebig; or ,,spen-
dierto", wie er doni Grafen initteilte, gegen 500 Reichstaler, und
als Grund fiihrte er an ,,quia hie manus oculatae sunt, nihil credentes
n is i v i dean t ^ ' .

Auf den Probationstagen bestand man noch immer auf der
Beibringung dcs Mi'mzprivilegs. Hlils fragte namlicli in einem
Schreibeu vom 8. April 1620 beini Grafen an, wie er sich auf dem
nachsten Probalionstage wegen Ausstellung des Kaiserlichen Mi'mz
privilegs verhalten solle. Graf Johann antwortelu ihni unter dem
23. April, sein Agent habe ilim mitgeteilt, da6 in den allerniichsten
Tagen die Kaiserlichc Konfirmation des Miinzprivilegs erfolgen
werde. Falls er aber das Miinzprivileg nicht friih gcnug erhalte,
so wolle er ihni eine Instruktion zusonden.

Anfang Mai erreichte der Graf sein Ziel. Tilman teilte ihni
am 6. Mai mit, daB das Miinzrcgal nac;h vielen ,,scrupulositeten"
endhch bewilligt soi und nunmehr am Hofe expedierf, werde. Eir
bittet den Graf, die ,,iura Taxa'' und die versprochenen ,,honoraria"
baldigst durch Wechsel zu ,,ubcrmachcn", Der Graf nioge in Er-
wagung Ziehen, daB verschiedene vornehme Keichstsiinde selbst
nach Spendierung etliclier 1000 Keichstaler ein Privileg nicht hiltten
erhalten konnen. Doshalb ubersende er ihm cine „l)isignation'\ in
der „pro qualitate personarum alles zum Wenigsten gesetzt" sei.
Diese Eechnung lautet:

,,Verzeichnis, was die Konfirmation des Munzregals ungefiihr
an Tax und anderen juribus, wie dann auch ublichen hono-
rariis kosten wird.
1. Erstlich die Tax belauft sich 70 Goldg.
2. Fiir das rote und weifie Wachs, item fur die gelbe und

scliwarze Schnur, daran das Siegel hangt, pro discretione
Silber und Gold.

3. dem taxatori pro vidimatione et collatione auch Silber und
Gold .
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4. Des taxatoris Diener pro descriptione copiae 1 Rtlr.
0. Dem Referendario Kais. Hofrat wenigstens 50 Rtlr.
6. Dem geheimen Secretario, bei ^s'elchem die letzte Ausferti-

giing und subscription 30 oder 40 Rtlr.
7 . D e m R e i c h s l i o f r a t S e c r e t a r i o 2 0 — 3 0 R t l r.

8. Des Referendarii Scribenten pro sollicitatione 2 Rtlr.
9. Des Reiclishofrats Protokollisten 10 Rtlr.

10. Dem Ingrossisten 6—8 Rtlr.
1 1 . D e s R e i c l i s h o f r a t s P r a s i d e n t e i i S e c r c t a r i o D i e w e i l

bei dcrgleiehcn expeditionibus gratiae ein jedweder etwas
verliofft, so "werden J. Gn. nach Ihrer gniidigen discretion
liierin gniidige Verordnung zn machen Avissen".

Nach diesem Kostenanschlage hatte dcr Graf gogen 220 Rtlr.
zii zahlen. Am 25. Mai 1620 schicktc er, nachdem am 22. Mai das
iieuc Miinzprivileg zu Rietberg angekommen war, 365 Reichstaler
nach Wien, cr scheint also das seinem Agenten gegobene Versprechen
gehalten zu haben. Der neue Kaisorlichc ErlaB datiert vom 5. Mai
16201).

Erst Mai 1624 wurde dieser Kaiserlichc ErlaB den Kreismunz-
stiinden zu Koln vorgelegt. Darauf erhielt Graf Johann die aus-
driickliche Erlaubnis, in der Stadt Rietberg zu miinzen; gleich-
zeitig "wurde dem Georg Koenen eine neue Miinzbtichse ausgehandigt.
DaC man erst jetzt nach Verlauf von vier Jahren das Privileg in
Kolu vorlegte, findet seine Erkliirung darin, da6 in den Jahren von
1620—1624 im niederrheinisch-westfalischen ICreise keine Miinz-

probationstage stattfanden. In dieser sog. Kipperzeit versahen Biir-
germeister und Rat der Stadt Koln die Probationsgeschafte, so gut
cs ging, oline aber audi iiur etwas erreichen zu konnen.

Audi die Rietberger Miinze trug zu diesem allgemeinen Miinz-
elendc das Ihrigc bei. Am 12. August 1620 teilten nainlich Bttrger-
meistor und Rat der Stadt Koln dem Grafen mit, es sei ein Riet
berger Taler vorgebracht worden, dcr sich bei der Probe viel zu ge-
ringhaltig befundcn hiitte; an der Mark fehlten 10 Gran Silber.

1) vgl. s. 333.
Z e l t s c h r i f t fi . i r N u m i s m a t l k . S X I X . 2 0
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Man hoffe daher, dcr Graf werde auf Besserung bedacht soin. Einige
Monate spater gaben Rietberger Goldgulden AnlaC 211 Klagcn. Am
12. Dezember 1620 machten Burgerineister uiid liat der Stadt Koln
dem Grafen Vorhaltungen dieser Stiicke wegon. ^Fan liabe von
Handelsleuten Bericht erhalten, daB die kurzlich z\\ Kietborg ge-
schlagenen Goldgulden viel, ctliche 5, G iind 7 As zii wcnig wogen.
Um sich zu rechtfertigen schrieb Graf Joliann am 29. Dczoniber
1620 an den Rat der Stadt Koln, er lialje scinen Miinzmeister Georg
Koenen vorgenommcn und ihn mit Androlning ernster Strafen
ausgefragt. Dieser habe ihm erklilrt, die Mark der Goldgulden sei
an zwei Griin iiberlotig gewesen. Diese Bohauptung, die auf Glaub-
wurdigkeit wolil keinen Anspruch machen kann, Fuclite der Graf
durch ein Andercs zu bekraftigcn.

Der Generahvardein Philipp Altendorff war 1619 bei den Kreis-
stilnden munzverbrecherischer Umtric})e angeklagt. Kr wandte sich
daher Juni 1019 u. a. an den Grafen Johann niit der Bitte, der
Graf moge, falls es zur Abstimmung komme, gnildig geruhen, ilin
,,in seinem officio und vorigen Stand zu kontinuiren und bis dahin,
daB von jemand bestandige und wahrhafte gegcn des Reichs Miinz-
ordnung von ihm begangene Untaten beweislich vorgebracht, sein
gnadiger Herr und Protektor zu sein". Dieser solle dafiir seinen
treuen MeiB und ,,willfahrige untcrtiinige Dienste in der Tat"
empfinden. Altendorff wurde freigesproclien und in seinem Amte
belassen.

Graf Johann, dem also Altendorff walirscheinlich zu Dank ver-
pflichtet war, teilte daher in dem erwahnten Schreiben vom 29. De
zember 1620 dem Rate der Stadt Koln ferner mit, dafi er wohl wisse,
da6 die vor Kurzem gepragten Goldgulden im Beisein des General-
wardeins geschlagen seien; er begehre. man mdge dariiber des
Generalwardeins Bericht anhdren.

Wie nun der Generahvardein zu der Angelegenheit steht, laBt
ein Schreiben erkennen, das dieser am 24, Januar 1621 an den Riet-
berger Rentmeister Andreas Krcutzkami3 richtete. Er teilte ihm
mit, er habe des Grafen Verteidigungsschreiben, den Miinzmeister
Georg Koenen betreffend, verlesen. Zwei Steinmeister seien „als
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vornehmste Offizirer iind aller dieser Sttadt Saclien indagatores"
beaiiftragt, ihn zu befragen, ob er den Inhalt des grafliclieu Schreibeiis
bezcugen koniie. Docli er sei noch nicht gefragt worden. Wie das
aber zu deiiten sei, wisse er nicht, es sei vielleicht aus guter ,.Fami-
liaritat" odor aus dem Grunde imterlassen, da6 man auf die Anzeige
keinen groRen AVevt lege. Aber gefragt werde er schon, wenn es
auch bis an den niichsten „Probationstag" verbleiben sollte, Augen-
blicklich ruhe die Sache. Zudem liabe der kolnische Spezialwardein
nacli Ankunft des griifliclien Schreibens vor dem Bate erkliirt, er
habe die Goldguklen „aus anderer Anstiftung" wegen seiner Leich-
tiglceit angegeben, der Gehalt sei richtig. Da]3 aber der Spezial
wardein jetzt anders ausgesagt habe, als friiher, diirfe den Grafen
nicht beunruhigen, dcnn sein „Partikularfreund", der ihm alle Be-
gebenheiten und Ratsbeschlusse in secreto mitteile, habe ihm zu
verstehen gegeben, daB „etliche Lente oft in solchen Sachen, als
gem gehort, das Jhrige ungeachtet eines Unbestands vorbringen,
intelligenti pauca". Vernehme er witeres, so wolle er es sogleich
m i t t e i l c n .

Dureh dieses Schreiben, das den Stempel der Unwahrhafitig-
keit an der Stirn tragt, ist auch der Graf gerichtet. Die an sich
unbedeutende Episode gewahrt einen interessanten Blick in die
elenden Unifrielje wiihrend der Kipperzeit.^)

Die Munze blieb bis zum Tode des Grafen Johann in Tiitigkeit,
wie der erhaltene Taler v. J. 1625 beweist^). Am 23. Januar 1625

1) Der erhaltene li/ofache Goldgulden d. Gr. Johami (No. 14 d. B.)
wiegt 4,45 gr, walirend das Normalgewicht 4,87 gr betragcn sollte; es er-
gibt sicli also die Differenz von 0,42 gr, die bei der vorzuglichon Erhaltung
des Stuckes nicht als bloBe Abnutzung anzusehen ist. Das Stuck hat
wohl urspriinglich niclit das Normalgewicht gehabt.

2) Dieses Stiick beansprucht besonderes Interesse. In No. 1 des
niimismatisch-sphragistischen Anzeigers v, J. 1891 ist auf Seite 3 cin Riet-
berger Taler des Grafen Johann III, o. J. abgebildet und beschrieben.
(No. 21 d. Beschr.) Es wird gesagt, das Stuck sei noch besonders da-
durch interessant, dass es unter Ferdinand II. und zwar, wie aus dem
E L (ectus) hervorgehe, i, J. 1619 gepragt sei. Diese Behauptung ist
unhaltbar, denn der oben genanntc Taler, der nach der Jahrzahl aus dem
Jahre 1G25 stammt, triigt ini Kaisertitel ebeufalls den Znsatz E L, der

2 0 *
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starb Graf Johann III. Bald darauf muB Koenen aus seinem Amte
geschieden sein, denn das Probationsprotokoll v. J. 1627 crwahnt
ihn als „bishcrigen Kietborgischen Munznieister". Kr boal)Piclitigte
die Ravensberger Miinze zu ubernehnien. Doch seiiic Annahme zum
dortigen Munzmeister wurde 1627 in Kolri beanstandet und zwar
wohl aus folgendem Grundo. 1624 wurdc Koenon oine jMi'inzbuchse
ausgehandigt, die aber kurze Zeit darauf verloreii ging. Da man
durcli den Tod des Grafen Joiiann keine geniigendc Auskuiiit i'lber
deren Verbleib erhalten konntc, so behielt man sich vor, die Au-
gelegenheit weiter zu verfolgen.

3. J 0 h a n n IV. (1651—1660).
Der Sohn und Naehfolger des Grafen Johann III, maciite von

seinem Munzrechte keinen Gebrauch. Graf Ernst Christof diente im
kaiserlichen Heerc und war zuletzt l^efelilsliaber zweier Kiirassier-
regimenter. Er starb am 31. Dezember 1640 zu Ktiln an don Folgen
iibermaBiger Anstrengungen im Felde. Die Grafscliaft teiltc Im dreifiig-
jilhrigen Kriege mit den ubrigen Landstrielien Wcstfalons das Los des
soldatischen Drucks, der Verodung und Verarmung. Erst nacli Bc-
cndigung dieser folgeschweren Katastrophe trat die Kietberger
MUnze wieder in Tiitigkeit. Docli Graf Johann IV., der Bruder
und Naehfolger des letztgenannten Grafen, ein von religiosen Gefiihlen
ganz durchdrungener Mann, gestaltete sein Privileg niclit zu einer
ertrliglichen Einnahmequelle, sondern benutzte es nur, um sein
Landclien mit guter Munze zu versorgen und zwar nur in deni MaBe,
wie es das Bedurfnis erforderte. Er verpachtete deslialb seine Munze
nicht, sondern trat mit dem Herforder Mtinzmeister Kaspar Hoff
mann in Verbindung, der sich von Zeit zu Zeit nach Rietberg begab

aber meistens auf deii Rietberger Miinzen fclilt. tlberdics fiihrte ja seit
Ferdinand I. der deutsche Konig als solcher den Titel ,,er\vahltcr
riimischcr Kaiser." (Schroeder, Deutsche Rechtsgeseh, 832). Der im num,-
sphrag. Anz, beschriebene Taler o. J, stammt aus dem Jahre 1625, denndie Vorderseite ist mit demselben Stempel geschlagen, wie der laler v. J.
1625, was ein geiiauer Vcrgleich erkenneii iilOt. DaO man diesen Stempel
schon i. J. 1619 benutzt hatte, ist nicht anzunehmcn, da er in deu 5—G
Jahren durch Verrosten vollig unbrauchbar geworden wiire.
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unci daiin clort das vom Grafcn Gewunschte schlug. Miinzmetall
und Stempcl stellte Graf Joliann. Aiif dem Probationstage im
M a i 1 6 5 0 z u K o l n l i c C c r m i t t e i l e n , d a 6 L i e . G e r h a r d I m b s t e n r a t h

ihn bei den Probationshandlungen vertreten sollc und legte cine
besicgelte Vollniacht vor. Imbstenrath bcrichtete nun aiif dem im
Mai dcs folgcndcn Jahres zu Kohi stattfindcnden Probationstage,
daB Graf Johann zu Riotberg den Herforder Milnzmeister Kaspar
Hoffmann als Munzmeister angenommen habe. Da dieser aber bereits
im Jahre 1640 als Herforder Munzmeister vereidet worden sei, so
konne der fernere Eid wohl erlassen werden, da er nur im Neben-
amte Kietberger Miinzmeister sei. Das Gesuch wurde unter der
Bedingung bewilligt, dafi erst ein AVardein bestellt und in Koln ver
eidet werde. Doch dieser Verpflichtung scheint man nicht iiach-
gekommen zu sein, denn schon Juli desselben Jahres weilte Hoff
mann in Rietberg und verhandelte mit dem Grafen fiber die erste
AusmUnzung. Man kam dahin iiberein, daB zunaehst ganze, halbe
und Viorteltalcr gcschlagen werden sollten.

Als Miinzzeiclien fiihrte Hoffmann auf den Rietbcrger Munzen
einen Zainhaken (Mzz. b), das jedoch nur bis zum 2 Mariengroschen-
sti ick abwarts erscheint.

Die erlialtenen Taler o. J. des Grafen Johann, die durch den
Zainhaken als Stiicke Hoffmanns bestimmt sind, sind violleicht auf
Grund dieser Abmachung, sieher abor zwischen 1651 und 1657 ge-
schlagen. Ende 1652 schlug Hoffmann zu Rietberg fur den Grafen
Kupferniunzen und zwar das Pfund Kupfer fur 12 Groschen. Fiir
das Jahr 1653 koniien wir \vohl die Ausmiinzung von einfachen und
doppelten Fiirstengrosehen annehmen, denn auf dem Probations
tage ini Oktober 1652 zu Koln wurde dem Grafen diePriigung der
genannten Sortcn zum Betrage von 4000 Rtlr. bewilligt^). 1654
munzte Hoffmann fiir Rietberg Gulden, halbe Taler, 2 Marien-
groschenstucke, 6 Pfennige und 4Pfennige, die beiden letzten Sorten
in Kupfer.

1) Von 1650 Jin war cs iiblicli. claB die Prol)ationstage l)estimmten, was
jeder Stand etwa an Schcidcmunzen ausgchen lasscn diirfe. Dieser Brauch
b e s t a n d 3 0 J a h r e .
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Einer naheren Erortcning bedi'irfon die 2 Mariongroschen-
stucke und die Gulden.

Auf der RUckseite der ersteren Stiicke bcfindot sich die Aiigabe
VON FEINEM SILBER. ?sach der Reform dcs 3[unzu*esciis in
den Braunschweigischen Landen hattc man einon groRen Toil der
Silberausbeute des Harzcs in einfachen, doppelten und viorfachen
Mariengroschen aus feincm Silber vcrmiinzt, und diosc ]\[uzsorten
batten sich fiber den Norden Deutschlands verbreitet, so daB sic
von den westfalischon Miinzstiindcn in Ofinabriick, Padcrborn,
Minden, Corvey, Lippe, Ravensberg, Waldeek und auch in Riet-
berg gemiinzt wurden. Einer besonderen Beliebtheit erfreuten sich
die 2 Mariengroschenstucke, von denen 18 zum Reichstalcr ge-
rechnet wurden. Da man aber in einigen Gcbieten den Silbcrgchalt
dieser Stucke verringerte, so bestimmte die Probationsversammlung
im Mai 1657 zu Koln, dafi die 2 Mariengroschenstiicke dieser Lander,
unter denen auch Rietberg genannt ist, nicht hbhcr als 24 fur eiiien
Reichstaler auszugebcn noch anzunehmen seien. Es liegt doninach
nahe, zu vermutcn, daB zu Rietberg in den Jahren 1655 und 1656
Zweimariengroschenstucke von verringertem Fcingchalt geschlagen
seien.

Die Riotbcrger Gulden aus dieser Zeit wurden im Jahre 1680
devalviert. Da namlich der innere und auCere Wert dor Zweidrittel-
stiicke, die sich bald allgemeiner Beliebtheit erfreuten, in keinem
Verhaltnis zu dem des Reiehstalers stand, so sah man sich im
niederrh.-westf. Kreise veranlaBt, das wirkliche Wertverhiiltnis der
Gulden zu den Reichstalern festzulegen und bestimmte Mai 1680 zu
Koln, daB der auf ReichsfuC gcmiinztc Bankotaler 84 Albus kdlnisch
gelten solle. Die Gulden von 12 Miinzstanden (Pfalz-Neuburg,
Paderborn, Miinster, Osnabriick, Braunschweig-Liineburg, Ostfries-
land, Tecklenburg, Frankfurt, Bremen, Emden, Schweden und
Danemark) sollen 46 und die halben Gulden 23 Albus kolnisch gelten.Alle iibrigen Gulden, also auch die Rietberger, sollea in Zukunft nur
fur 42 Albus und die halben fur 21 Albus kolnisch empfangen und
ausgegeben werden. Diese devalvierten Stucke sollen nicht aus dem
Kreise ausgefuhrt werden. Bei diesen Bestimmungen blieb es bis
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Zuni Jahre 1687, in dem der Probationstag vom Oktober befahl, daC
vom 1. Februar 1688 an u. a. audi die Rietberger Gulden verrufen
sein sollten. Diese Anordnung liatte indes keine Bedeutung, denn
im Mai 1688 wurden die Gulden imwestfalischen Kreise mit einigen
Einschrilnkungcn offiziell gestattet^).

Ob ill der Zeit von 1657—1659 noch weitere Ausmiinzungen zu
Rietbcrg stattfanden, ergeben die Probationsakten nicht, da uber-
haupt kein Stiick zur Probe geliefert wurde. Die letzten Miinzen,
die in Rletberg selbst geschlagen wurden, sind die erhaltencn Taler
vom Jahre 1660. Diese sind sklavisclie Nachahmungen der gleieh-
zeitigen liollandischcn Lowentaler. Die Ruckseiten der Stiieke
stimnien mit ihren Vorbildern genau iiberein; die Vorderseiten sind
bis auf einen Teil der Umschrift genau nachgebildet. Wiihrend die
Lfcgendc der hollandisclien Lowentaler MO ■ ARG • PRO : CON —
FOE • 3iELG ■ HOL lautet-), liest man auf den Rietberger StUcken:

M O A R G F R O C K — E O E D R I D T H E

MOARGFROCN — EOEORICTTHF
MOARGFROCN — EOFDRIDTE

In der Zeit von 1660—1688 wurde fiir Rietberg nicht gemiinzt.
Die nach 1688 geschlagenen Rietberger Munzen entstaminen ver-
schiedenen Kreisni in izstat ten.

c ) K i c t b e r g i s c h e P r a g u n g c n a u f K r e i s m i i n z -
s t a 11 e n.

1, Franz Adolf AVillielm (1688) und
2. Maria Ernestine l^ranziska (1693).

Gegen Ende des 17. Jahrluinderts ging das deutsclie Munzwesen
oiner neuen Kippcrzeit, der sog. „kleinen Kipperzeit" entgegen.
Eins der Hauptubel bestand darin, daC das Reich und nicht zuletzt
der niederrheinisch-westfalische Kreis mit minderwertigen Scheide-
miinzen formlich tiberschwemmt war. Um diesem Elende zu steuern,

1) A^gl. S. 335 u. auch Noss. a. a. 0. Seite 32, wo irrtiimlich behauptet
wird, eine Jliinzordnung von 1685 setzte die Gulden aller Kreisstande
a u f 4 6 A l b u s k o l n i s c h .

2) P. Verkade. Muntboek. Schiedam 183l»=1848. Tafel 49 No. 1.



3 0 8 \V. B U S e:

verordnctc das Bliinzedikt vom Jahrc 1680, daB im ganzcn west-
fiilischen Kreise in den nachstcn 12 Jalircn kcino Sclieidemunzoii
mehr gepriigt Avcrden solltcn. Dicsc Bcstininuing ^vurdc kaum
befolgt. Da es an Exckutivmittcln fchltc, durcli die man dcii Kreis-
vcrordmingen hiitte Geltung verschaffcn konnen, und da man
ferner der Ausbcutung des Miinzrechtcs durch die s<ig. ..Hecken-
miinzen" die groBte Schuld am Munzelende zuscliol), so streble
man nach der Mogliclikeit, die Ansmiinzungcn der kleinen Munz-
berechtigten besser iiberwaclien zu konnen, als dies durch die Ein-
riclitimg der Probatioiistage allein mogiich gewesen war. Zu diesem
Zwecke beschloB man, wie schon vor etwa 100 Jahreii, die Ki richtung
von Kreismunzliausern und verordnete im Mtinzedilit des west-
falischen Kreises vom 19, August 1686:

,,Zum Fiinften, daB zu desto besserer Ausfursch- und
Abschaffung der Heckmiinzen hinfortan gewisse Mimzstattc
in diesem Kreise, namlich zu Miinster, C'lcve, Biisseldorf,
Paderborn, Liitticli, Osnabruch, Minden, Coin, Aachen und
Dortmimd angeordiiet, die ul)rigen aber in ermeltoni Kreise
ein- und abgestellt werden sollen, jedoch dergestalt und mit
der freien Willkiihr, dafi einem jeden Kreisstand, welciier
zum Munzregale sich qualifiziert hat, in alien Wegen frei
stehen und sich nach verstatteter Priigung seines Milnzrechts
durch seine bei diesem ICi*eise vereidete Bedienten bei einem
Oder andern aus sothanen Miinzstanden zu gebrauchen und
das Zugelassene vor sich ausmunzen zu lassen vorbehalten''̂ ).

Dieses neue Gesetz A\-urde von dem damals regierenden Riet-
berger Grafen Franz Adolf Wilhelm sogleich befolgt, denn im Jahre
1688 lieB er in Koln durch den kolnischen Miinznieister Peter Neuers
fiir seine Grafschaft munzen.

Erhalten sind aus dem Jahre 1688 Rietberger Gulden und
ein halber Gulden und vom Jahre 1693 ein Gulden. Diese Sti'icke
tragen die Munzmeisterbuchstaben P—N. Auf dem Probationstage
zu Koln im Mai 1695 stellte der kolnische Munznieistcr Peter Nouers

1) Hirsch V, 209.
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se ine Munzbi ic l ise z i i r Probe. In der B i ichse fanden s ich nach dem

Prol)ationsprotokolle u. a. drei Rietbergisclie jj'Wcrke", d. h. Probe-
stucke von diesen. Da nun das Munzedikt vom 19. Aiignst 1686
in § 1 nochnials ausdriicklicli vcrordnete, dai3 in den nachsten
12 Jahren keine Scheidemiinzen geschlagen werden sollten, und da
ferncr in der Zeit vom Mai 1688 bis Mai 1695 im westfalisehen I^reise
keine Miinzen probiert ^Yllrden, so stellen die genannten ,,drei Werke"
den Umfang der Rietbergisclien Ausmunziing vom Jalire 1688
(Gulden u. halbe Gulden) und 1693 (Gulden) dar. Genau bestimmen
laBt er sich allerdings nicht, doch kann er nicht sehr grofi gewesen
scin, da ein GuB gewohnlieh nur bis gegen 200 Mark umfaBte.

tiber den Befund der von ]^euers gesclilagenen Eietberger
Miinzen besagt das ProbationsprotokoU nichts. Nacli den im Mai 1688
fur den westfalischen Kreis festgesetzten Bestimmungen sollten
an Gulden 12^/2 Stiick auf die 12l6tige Mark gelien, sodaB also
das Rauhgewicht 18,705 g und das Feingewicht 14,029 g betrug.
Die crhaltenen Rietberger Gulden v. J. 1688 wiegen 18,6—18,7 g
und dor halbe Gulden von demselben Jahre 9,1 g. Sie entsprcchcn
also ini Rauhgewicht der Bestimniung von 1688, ob audi im Fein-
gehalt, wird das Folgende zeigen.

Schon bald verringerte sich der FuB, sodaB man 13^2 Gulden
aus der 12 lotigen Mark schlug, und demnach das Rauhgewicht
der Gulden auf 17,319 g und das Feingewicht auf 12,989 g sank.
Nach diesem sog. Leipziger FuBe, der noch im Jalire 1690 im west-
falischen Kreise eingefUhrt wurde, ist wahrscheinlich der Gulden
V. J. 1693 geschlagen, denn sein Rauhgewicht betragt 17,6 g.

Graf Franz Adolf "Wilhelm, der Domherr zu Koln war, und
der also durch den kolnischen Mi'mzmeister Peter Keuers im Jahre
1688 Gulden und halbe Gulden in nur geringem Umfange schlagen
liefi, starb im Jahre 1690. Aus dem Streite um die Erbfolge, der
sich jetzt entspann, ging die minderjahrige Grafin Maria Ernestine
Franziska siegreich hervor. In der Belehnungsurkunde des Land-
grafen von Hessen vom Jahre 1692 wird ihre Mutter Johanna Fran
ziska als „bcstiitigte Vormunderin" bozeichnet.

Isach deren Tode i'lbernahmen Hermann Werner, Bischof
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zu Padcrborn, Friednch Christian, Bij^chof zu i\[unster und Salentin
Ernst, Graf zu Manderscheid, das Vormundscliaftsanit und be-
anftragten am 22. Juli 1693 WiiliclniHartmann, der Rcclitc Lizentiat,
daI5 er in ilirem Vormundschaftsnamcn die Grafschaft Rictberg
auf den Probationstagen vertrctcn solle. Als jiihrliehc Vorgiitigung
u'urdcn ihm 15 Rcichstalcr ,,nhnc Porto dcr Briofo" aiis don Riet-
bergcr Gcfallcn zuerkannt. Noch in dcnisclbcn Jaliro li(f6cn die
Vormi'inder fi\r llietbcrg durch Peter Neiiers Gulden schlagen.
Die Stiicke trugen auf der Riickseitc die UniRchrift:

R I T B E R G I S C H E • V O R M V K D E R S C H A F F T.
Trotz der Belehnung dcr Griifin Maria Ernestine Kranziska

von seiten dcs Landgrafen von Hessen war der Streit uni die Erbfolge
nicht beendet. Den weiteren Verlauf dor Angelegcnheit orsehen
wir aus dem Berichte dcs Dr. Hicronymus Buck, den dieser dem
Probationstagc zu Kohi im Mai 1695 erstattetc. Buck als Miinzrat
der Abtissin Bernardine Sophie zu Essen, dcr zwcitcn Praetcndentin,
teilte in deren Auftrage niit, die Abtissin licgc zu dcr Probations-
vcrsammhing das feste Vertrauen, man werde wegen der minder-
jahrigen Fraulein Grafin von Rictberg oder der liohen Herren Vor-
munder niemand ad votum ct sessionem beim Munzkonvento unter
keinen Umstanden aber cine Pragung zulasscn, da iibcrall und
besonders im westfalischen Kreise bekannt sei, daB scit dem Tode
des ohne Leibescrben verstorbeneii Grafen Franz Adolf Wilhelm
die Erbangelegenheit vor der Kaiseriichen Majestiit und deren
hochlobhchen Reichshofrat in noch unentschiedenem Rcchtsstreite
befangen und die Grafschaft Rietberg sequestriert sei. Audi stiinde
der Abtissin und ihrer Schwester Frau Maria Leopoldina Katharina,
Grafin ziim Berg als gradus proximiores vor der minderjiihrigen
Grafin, die beim Tode ihres Vaters von dem Grafen Franz Adolf
AVilhelm von dcr Erbfolge ausgoschlossen sei, in diesem ,,fciido
reali sowohl ex iure feudali als undcrschiedlichen dispositionibus
familia exclusiva" das Erbrecht zu. Und obgleich zugunsten der
minderjahrigen Grafin bei dem Landgrafen zu Hessen die Investituriiber die Grafschaft Rietberg erschlichen sei, so gehe doeh iiber
deren Nichtigkeit der Kaiseriichen Majestat Litispendenz. SchlieBlich
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seien die Kcgalia, zu denen doch audi die Miiiizgcrechtigkeit gelidre.
niclit von dem Haiise Hessen, sondern von der Kaiserlichcn Majestat
verliehen, Deslialb wiederhole sie nocli einmal ihre Bitte. Blieben
aber ihre Ausfuhrungcn unberiicksiclitigt, so werde sie ,,de nullitate
feierlichst protcstiercn eventualiter appellieren'^ Doch diese An-
droluingcn schcinen ihre "Wirkung vcrfchlt zii haben, denii auf dem
nachsten Probationstage, der erst im Juli 1698 zu Kohi stattfand,
v e r t r a t C h r . O s t n i a n d e n G r a f e n z u M a i i d e r s c h e i d a l s Vo r m u n d
d e r G r a fi n M a r i a E r n e s t i n e F r a n z i s k a .

IS'och eine zwcitc Rictberger Angelcgenheit wurdc auf dem
crwahnten Probationstage v. J. 1695 zur Kenntnis gcbracht, Durch
den Kreisstempclschneider Jakob Lyr war niimlich cine Klagc
eingereicht, daB von dem kohiischen Munzmeister IVeuers bei einem
nicht vom lO-eise angestellten Stempelschneider Bestellungen
zum Anfertigen von Stenipehi gemacht wordcn seien. Er trug deshalb
auf dessen Bestrafung sowie auf Bezahhing des Eesiduums der
geschnittenen 12 Stcmpel im Eetrage von 6 Eth\ an, "svoriiber er
Bechnung boilegte. Docli Neners, hieriiber zur Rede gestellt, erklarte,
da6 die genannten Stempel auf Anordnung des Grafen von Rietberg
bei dem vom Kohier Magistrat vereideten Stempelschneider zur
Anfertigung bestellt worden seien, weil dieser im Gravieren der Bild-
nisse vorziiglicher sei als Lyr^). Ob Lyr mit seiner Klage Erfolg
hatte, entzieht sich unserer Kenntnis.

Gegen Ende des 17. Jahrhunderts beschiiftigtc die westfalischen
Kreismiinzstande besonders die Frago nach einer Verbesserung
des Miinzfufies. Da diese auch fiir Rietberg von Bedeutung wurde,
so muB hier darauf eingegangen wcrden. Januar 1690 einigten
sich Chursachsen, (.'hurbrandenburg und Braunschweig auf den
sog. Leipziger Fu6, nach dem die feine Mark Silbers auf 12 Taler
ausgemiinzt werden sollte^). Dieser FuB wurde auch im westfalischen
Kreise und zwar noch im Jahre 1690 eingefuhrt., Doch da man

1) Es liandclt sich also um die Stcmpcl zu den Gulden und halben
Gulden V. J. 1688. Auch diese geringc Anzahl der Stempel spricht fur
eine nicht umfangreiche Ausmiinzung der Stiicke.

2) Hirsch, a. a. 0. V, 260 f.
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ihn nicht einhiclt, so erhob sich die Fragc, ob es iiicht bcyser sei,
den Leipzigor Fii8 abzuschaffeii und an seine Stelie einen anderen
zu setzen. Den ersten Scliritt in dicscr Kichtung tat man im Jahre
1695, indem man ini Miinzedikt vom 4. Jnli in § 1 vcM'ordnetc, daC
die auf den Leipziger FuB gepraglen luid niit dem ,,Zng" verselienen
Gulden zur 2eit nodi Kurs behallen sol l tei i . Uiese vnm General-
wardein gemaB seiner Instruktion v. J. 1088 mit dem ..Kreisneben-
zeichen"gestempelten Guldensindin ihrcni vullen Werte anzunehmen.

Uber die in dem Edikte gcnannte Instruktion des General-
Avardeins vom Jahre 1688 berichtet der jVIiinzprobationsabschied
des westfalischen Kreises vom 20. Mai 1688:

Auf gewissen Miinzstjitten^) diirfen ])is znm 1. Oktober
ganze und lialbe Guldiner gesclilagcn werden. Diese sind
ohne Unterschied durch des Kreises Generahvardein Johann
Post, sodann Nikolaus Longerich^) und Peter Xeners, als
allerseits dazu absonderlich ausgeseben und vcrcidet, jedoch
durcli nur einen von diesen dreien, und zwar mit dem Unter
schied, daB ill dieseni Falle ein Mi'mzmeister des anderen
Munzmeisters, nicht dersclb sein eigenes Gepriig zu probieren
noch zu stempeln bemiichtigt sein solle, forderst probiert
und die vollhilltig befundenen demnachst vorbemelter Kassen
durch nur cine Hand von Krcis wcgcn mit einem absonderlichen
durch sclbigen Kreises vereideten Stempelschncider Jakob
J^yr und kelnen anderen geschnittenen ICi'cisnebenzeichen,
ohne deswegen etwas in particnlari ziifordern, sondern un-
entgeltlich gestempclt werden. Diese so gestempelten Guldiner
sollen 80 Koln. Alb. gelten; die ungestempelten sollen verboten
sein.

Die erhaltenen Kietberger Gulden und der halbe Gulden
V. J. 1688 tragen auf der Ruckseite neben derAVertzahl eine Kontrc-
marke, und zwar einen ovalen Stempel mit springendem Ro6,

1) Gomeint sincl die 10 Krcismunzstatten.
2) Longerich war kolnischer Miinzmeister.
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auf dcssGTi Rumpf sich die Buchstaben I P bcfinden. DaB dieses
Zeichen den Gegenstempcl des Gcnerahvardeins Johann Post dar-
stellt, ist wohl sichcr̂ ). Die Stiicke sind also von deni kolnischen
Jliinzmeister Poter Xeucrs ini Jahre 1688, und zwar vor dem 1. Ok-
tober geschlagen und von dem Gencrahvardein Joh. Post probiert,
gut behinden° und gestempelt worden. Sie entspreclien dem 1688
im westfaUsciien Kreise fiir die Gulden festgesetzten lAiBe, wonach
aus der Mark von 12 Lot fein 121/2 Stuck geschlagen Averden sollten,
sodaB das Rauhgewicht 18,705 g und das Feingewicht 14,029 g
betrug").

Der erhaltene vormundschaftliehe Gulden vom Jahre 1693
tragt keine Kontremarke. Er war also nacli dem Munzedikte v. J.
1695 verrufen.

Juli 1698 wurde ein „Extraordinariprobationstag" nach Koln
berufen, der sich niit der Frage befassen sollto, ob die in § 1 des
erwahnten Miinzediktes spezifizierten Gulden noch \Yeiter zu tole-
rieren, zu devalvieren oder zu verrufen seien. Die Beschlusse des
Tages machtc man durch das Munzedikt vom 7, August 1698 bekaunt.
Dieses bestimmte, daB die auf den Leipziger FuB ausgcpriigten
Stilckc bis auf fernerc Munzverordnung zu tolerieren seien. lu
Zukunft solle aber jeder Miinzstand auf den burgundisch-nieder-
landischen FuB den Albertustaler zu 13 Lot 14 Gran ausmilnzen
lassen. Die endgiiltige Bestimmung iiber die nach dem Leipzig< î'
KuBe geschlagenen Gulden gibt das Munzedikt vom Jahre 1700,
welches verordnet, daB alio im niederrheimseh-westfalischen Kreise
geprao-ten Gulden, sodann alle churfiirstlichen und Braunschweig-
Liineburgischen allein und keine anderen im Kieise zuzulassen
seien. In demselben Jahre wurde auch der Leipziger FuB wieder

1) Noss a. a. 0. Seite 35 versteht untor <lcm „Ziig<' „die aneinandcr
geschlungenen Buchstaben COLN." Dieses ist aber nur der Gcgenstempei
cines der beiden kinnisclicu JIunzmeistor.

2) Noss a. a. O. Seite 33 sagt; „Von diesem Fusse machtc iiidess
noch Niemand Gcbrauch, er war noch zu gut und der richtigc Zeitpunkt
schien noch nicht gekoraraen". (!) Die Rietberger Stucko schcinen allor-
dings die cinzigen nach diesem Fusso geschlagenen JIunzen zu sein.
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offiziell fiir den westfalischen Kreis angenoinmcn, und zwar ,.ad
i n t e r i m " .

3. Maximilian Ulricli v. Kaunitz (1699—1710) iind
4. Wenzel Anton (1766).

Wie wir sahcn, war die Grafin Maria Ernestine Franziska als
Erbin des Eietberger Gebietes anerkannt. Jni Jalire 1699 vcrniahlte
sie sich mit dem Grafen Maximilian Ulricli v. Kannitz. Bald darauf
trat dieser, jetzt im Besitze des Munzrechte.s, mit dem Miinzmeister
Heinrich Lorenz Odendahl wegen einer Ausmiinznng in Verhindung.
Odcndahl, der Paclitcr der Miinzen von Miinstcr, Paderborn und
Osnaijruck war̂ ), schlug im Jahre 1703 Taler und Gulden fiir Eictberg,
und zwar nach dem Lcipziger FuIJe. Der erhaltene Gulden von
diesem Jahre tragt die Angabe; LEIPZ. FUES. DaB die Stiicke
von Odendahl geschlagen sind, beweisen die Miinzmeisterbuelistaben
H. L. 0. Sie sind wahrscheinlich in Osnabriick geschlagen.

Neben diesen groben Sorten schlug Odendahl im Jahre 1703
fur Rietberg auch. Scheidemiinzen. I)a6 die Taler und Gulden
auCerhalb des Rietberger Gebietes nicht angenoninien Aviirdcii,
brauchte der Graf nicht zu befiirchten. Anders dagegen verhielt
es sich mit den Scheidemiinzen. Hatte doch das Miinzedikt des
westfalischen Kreises vom 22. Oktober 1700 in § 3 noch neuerdings
bcstimmt, da6 jedem Stande freigestellt sein sollc, die niclit in
seinem Lande gepriigten Scheidemiinzen zu verrufen. Um sich
nun erst zu vergewissern, wie man sich in den benachbarten Gebieten
zu den neuen Rietberger Scheidemiinzen verhalten wlirde, und
um nach deren Entscheidungen die Htihe der Ausmiinzung bestimmen
zu konnen, wandte er sich an die nachstwohncnden Herrscliaften
mit der Bitte, die zukiinftigen Rietberger Scheidemiinzen in ihren
Gebieten zuzulassen.

Am 13. Marz 1703 schrieb er an den Bischof von Paderborn,
er habe nach Antritt seiner Regierung in Rietberg wahrgenommen,
daB diese fast aller zu des gemeinen Mannes tilglichem Bedarf und

1 1 S 2 u n d We i n g l i r t n e r, D i e G o l d - u n d S i l b c r m i i n z e ndes Bjstums Paderborn, 111.
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ziir Erhaltung imd Fortsetzinig des Handels notigen Landmunzen
entblolSt sei. Er habe die Absicht, etliche liundert Taler kupferner
und silberncr Scheidemiinzen und zwar nach dem Leipziger FuJ3e^)
durch den furstlicli osnabiuckischen Milnzmeister^) schlagen zu
lassen. Er bitte dalier den Bischof, die Munzen in seinem Gebiete
zuzulassen, wie ja audi die Paderborner Landmunzen in Rietberg
gangbar seien. Ahnliche Schreiben richtete Graf Maximilian Ulrieh
an den l^ischof von Milnster, den Grafen von Lippe und den Statt-
l i a l t e r i n O s n a b r i i c k .

DaB in Rietberg Mangel an Scheidemiinzen gewesen sei, kann
man nicht annehmen. Gegen Ende des 17. Jahrhunderts war der
westfalische Kreis mit Scheidemiinzen derart Uberscinvemmt, daB
auf dem Probationstage im August 1686 zu Koln besclilossen wurde,
es sollten zur Beforderung der Kommerzien ,,n\ir" 25 Reichstaler
an Sclieidemunze, das tHirige in harten Mi'mzsorten bezahlt werden.
Fcrner sagt der Graf, da6 die Paderborner Landmiinzen in Rietberg
gangl)ar seicn. An diesen war aber kein Mangel, denn unter dem
Paderborner Bischofe Hermann "Werner, Freiherr von Metternich
(1683—1703) fand cine ausgedehnte Kupferpragung statt̂ ). Schliefi-
lich teilte der Bischof von Paderborn dem Grafen am 28. Marz 1703
mit, er bedauere, seinem Wnnsche nicht \Yillfahren zu konnen- Das
Stift sci derart von ScheidenuUizen ilberschwcnimt, daB er sich ge-
notigt gesehen habe, durch Edikte der Annahme fremder Scheide
miinzen zu steuern. Demnach kann die Behauptung des Grafen,
es sei in Rietberg Mangel an Scheidemiinzen (Landmiinzen), keinen
Anspruch auf Glaubwiirdigkeit niachen.

Wurden in Paderborn die kupfernen und silbernen Rietberger
Scheidemiinzen verboten, so sollten doch in den iibrigen drei Gebieten
in Mtinster, Osnabriick und Lippe, die letztercn zugelassen werden.
Der Bischof von Miinster, Friedrich Christian, antwortete dem
Grafen am 28. Milrz, es seien so viele Kupfermiinzen im Umlauf,
daB niemand mehr solche annehmen wolle. Wiirden auch die Riet-

1) SoclaC also die feine JIark Silbcr zu 15 Rtlr. ausgebracht wurde.
2) gemeint ist Odcndalil.
3) Vgl. Weingiirtner, Beschr. d. Kupferm. Westfalens, 211—214.
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herger Kupfermiinzen in seinem Gebictc ziigelasscn, so wiirdcn sic
doch keinen Kurs finden. Die nacli dem Lcipzigor Ful3c gepragtcn
silbernen Munzsorten "wiirdcn von seinen Untcrtanon "wohl nicht
verweigert werdeni). Der Statthaltcr von Osnabriick, Kranz Ost-
mann, erwiderte am 30. Marz, die kupfcrnen Scheideiiiunzen konnten
nicht ziigelassen werden, wohl dagegen die silbernen; es sollc zu
diesem Zwccke cine Verordnung erlasscn werden. Graf Friedrich
Adolf von Lippe erklarte in einem Schreiben vom 30. Miirz, er habe
sich niit Eavensberg verglichen, daB in Ziikunft keino knpfernen
Scheidemiinzcn in beidcn Grafschaften sollten gcsciilagen werden.
Anch bestandcn zwischen Lippe nnd Eietbei'g kanm Handelsbezie-
hungen )̂. Was die silbernen Scheidcmiinzen anbelange, so miisse
er sich danach richten, wie es in der Nachbarscliaft gehalten werde;
es finde aber giite Munze alle Zeit ihren Abgang.

Trotz dieser ablehnenden Bescheide lieJ3 Graf Maximilian Ulrich
i. J. 1703 durch Odendahl Kupfermiinzen schlagen. Die Snnime
konnte nicht genau ermittelt werden, docli ist siclicr, wie wir sehen
werden, daB sie 800 Reiehstaler nicht iiberstieg.

Neben diesen Kupfermiinzen schhig Odendahl i. J. 1703 auch
silberne Scheidemiinzen fiir Eietberg. tJber die Hcihe der Aus-
munzung ist nichts bekannt.

1705 trat der Graf durch seine Regierung wiederum mit Oden-
dahl ,wegen einer neuen Ausmiinzung in Verbindung, imd zwar
handeltc es sich diesmal um grobe Sorten. Odendahi ubersandte
dem Grafen folgenden Kostenanschlag;

,,100 Reiehstaler an Guldinern dem Leipziger Fufie gemaB
wiegen ll^/g Mark, davon halt die Mark an feinem Silber12 Lot. Es sind also im ganzen 8̂ /3 Mark fein Silber notig.

1) Am 30. Sliirz 1703 erlieB derselbo Biscliof cine Bekanntmachung,ie den Verruf melirerer auslandischer Schcidomiinzcn und das Verbot der
Annahmcweigerung inlandischcr Kupfermiinzen enthielt. Scotti, Gesetzedes Erbfurstentums Miinster, I, 336 Nr. 243.

2) d. h. es sei keine Gelegenheit, die Rietberger Kupfermiinzen wicder
auBer Landes zu bringen.
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^Venn dann die feine Mark Silber zu 111/2 Keiclistaler ein-
gckauft wiirde, so kosteten die 8V3 l̂ark

95 Rtlr. 30 Mrgr.
dazu die Kreistax aiif. . . . ♦ 100 : 2 18 »

Siimma 98 Rtlr. 12 Mi'gr.
Die warden fiir 100 Reiclistaler ausgeffeben, es bleibt also an
100 Keichstak'in fiir den Grafen ein UberschuB Yon 1 Rtlr.
24 Jlrgr. Sollte die feine Mark Silber zn 11 Reichstaler ein-
gekaiift \Yerden, so wtirden 8V3 Mark Sill)er kosten

91 Rtlr. 24 Mrgr.
K r e i s t a x f u r 1 0 0 : 2 „ 1 8 „

Suninia 94 Rtlr. 6 Mrgr.

Demnach ein UberschuB fiir den Grafen von 5 Rtlr. 30 Mrgr/'
Sicher ist, dafi Odendahl i. J. 1705 fiir Rietberg Gulden schlug.

OI3 diese aber a\if Grund dieses Ansclilages gemttnzt wurden, ist nn-
bestimnit. In dem Schreiben, in dem er deni Grafen die Prage-
erlaubnis des Bischofs zu Miinster mitteilte, bemerkte er, er habe
noch tausend Reichstaler an 3-Mariengrosclienstucken „auf den
Leipziger FuC aptiret" vorratig. Er erbietet sich, diese fiir Rietberg
zu schlagen, und der Regierung einzuliefern, sofern ilim die Sunime
iiber ein halbes Jahr zurilckerstattet -werde. Ob der Graf dieses An-
erbieten annalim, muB dahingestellt bleiben.

Audi bei dieser Ausmunzung sclieint sieh Odendahl me schon
i. J. 1703, wie wir sehen werden, unredlich benomnien zu haben.
Die Rietberger Regierung teilte niimlich dem Grafen am 28. August
1705 mit, der Rentmeister J. C. Nagel sei naeh Miinster gescliickt,
mit dem Auftrage, von Odendahl „die Stempel von den neuen Riet
berger Milnzen" zu fordern.

Nagel teilte bei seinem Aufenthalt in Miinster dem Odendahl
mit, daC der Graf gewillt sei, die Kupfermiinzen vom Jahre 1703
dureh Silbermiinzen zu ersetzen. Sodann habe der Graf ihn (Oden
dahl) im Verdaclit, ihn bei der Pragung der Kupfermiinzen hinter-
gangen zu haben. Darauf schrieb nun Odendahl am 1. September
1705 an den Grafen, er habe vernommen, daB bose Naehrede iiber

Z o l t s c h r i f t t U r N r t m i s i U f t t i k . X X I X . 2 1
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seine Person ginge. An clem sci aber nichts. Da dor Graf die kupfer-
nen Sclieidemunzen einzichen und neue silberno iJiiigen lasson
wolle,.so biete er sicii an, dicse zu sclilagen. "Weil abor die I'oine Mark
Silber nicht unter 13 Reichstaler zu bekomnien sci, su konnc die
Pragung nur also eingerichtet werden:

1. Es inttsse die Mark IG-lotigcn Silbers zu 18 Keichstaler aus-
genuinzt werden. 100 Keichstaler niiiBten an fcincni Silber OO^/a lUlr.
u n d a n K u p f e r 4 — 5 K t l r. e n t h a l t c n . S u m n i a K t l r. N a c h
Abzug der Miinzunkosten bliebe auf jedes Ilundert Keiehslnler ein
tJbersdiuB von 12 Ktlr, Es miiBten geschlagen -werden:

an 18- und 12-Pfcnnigstiicken von jeder Sorte 700 Ktlr.,
z u s a m m e n 1 4 0 0 K t l r .
an 2-Mariengrosclien ,,weil solche am besten in an-
d e r e n L a n d c n g e h e n ' " 2 0 0 0 , ,
a n e i n f a c l i e n M a r i c n g r o s c l i e n 1 0 0 0
an 5- und 6-Pfennigstucken von jeder Sorte 000
K e i c h s t a l e r , z u s a m m e n 1 2 0 0 „
an 3- und 4-Pfennigstucken und Matiern von jeder
S o r t e 4 0 0 R t l r . , z u s a m m e n 1 2 0 0 , ,
an einfaehen und doppelten Pfennigen von jeder
S o r t e 5 0 K t l r , , z u s a m m e n 1 0 0

Summa 6900 Kt lr,
2, Die rauhe Mark der 18-Pfennig-, Schilling- und 2-Marien-

groschenstiicke miifite 5 Lot 6 gran feinhalten; von den 18-Pfennig-
stiicken sollen 87 Stuck, von den Schillingen 126 und von den
2-Mariengroschenstucken 108 Stiick auf die rauhe Mark gelien.

Die Mark der 5-, 6- und 7-Pfennigstucke oder gen. Mariengroschen
solle 4 Lot feinhalten, die der 3- und 4-Pfennigstiicke und Matier
3 Lot und der einfaehen und doppelten Pfennige 2 Lot.

3. Drei Pfund des eingezogenen Kupfergeldes wolle er fiir
einen Keichstaler iibernehmen; 800 Keichstaler Kupfergeld, die ein
Gewicht von 400 Pfund Kupfer hatten, ergaben also 133 /̂3 Ktlr.
Dazu der Uberschui3 von 828 Ktlr. an den 6900 Ktlr, neuer Silber-
miinze gerechnet und davon 800 Ktlr. Kupfergeld abgezogen, so
bleibe fiir den Grafen ein Ge^vinn von 161Y,i Keichstaler,



Munzgeschichte cler Grafschaft Rietberg. 319

4. Sollte sich aber „iinverhofftermaJ3en" mehr Kupfergeld
findon, als die gen. 800 Etlr., so "wolle der Graf einen Vorschlaff
machen, dainit der Scliaden ersetzt "werden konne.

Diese letzte Erklarung des Odendalil zcigt deutlicli, daB er an
Kupformunzen i. J. 1703 mehr als er beauftragt war, geschlagen
und ausgegeben hatte. DaB die Rietberger Eegierung von dem Be-
truge des Odendahl uberzeugt Avar, be^veist ein Schreiben vom
29. September 1705 an den Grafen. Sie teilte ilun mit, daJ3 taglieh
immer noch neue (d. li. nicht abgeniitzte) Kupfermiiiizen zum Vor-
schein kamen, die iinbedingt durch einen Nachsehlag verfertigt sein
miiBten. Bei der Ein-vveehsclung der Knpfermiinzen diirften niir
soviel ersetzt "werden, auf Kommission der Herrschaft ge
schlagen seien; was iiber das Quantiim sei, davon mtisse Odendahl
den Schaden selbst tragen. Vor der Publikation des Edikts wegen
Einziehung der Knpfermiinzen miifiteu wenigstens 1000 Reichstaler
von den nouen Silbermiinzen zum Einweehseln vorratig sein.

Nach der glaubwiirdigen Angabe des Odendahl sollten aber
1703 nicht fiber 800 Reichstaler an Knpfermtinzen geschlagen
werden. Vielleicht betrug die Summe, wio wir unten sehen werden,
noch nicht einmal 800 Reichstaler. Man sielit also, urn wieviel man
in Rietberg glanbte hintergangen zu sein.

Gleich nach Ankiuift des Odendahlsehen Kostenanschlages voni
1. September 1705 in "Wien erteilte der Graf dem Miinznieister die
Erlau])nis, zur Priigung der Silbermunzen Silber einzukaufen und
nach dem von ihm gemaehton Vorschlage zu miinzen. Odendahl solle
die 12 Reichstaler DberschuB auf je 100 Reichstaler an die Riet
berger Rate abliefern.

Doch trotz dieser Zusage des Grafen wai'en die, Verliandlungen
iiber die neue Ausmiinzung noch nicht beendet. Die Rietberger
Regierung hatte schon in dem erwahnten Schreiben vom 29. Sep
tember 1705 dem Grafen angedeutet, daB man nicht dieganze Summe
auf einmal schlagen lassen diirfe, Jetzt ging sie einen Schritt weiter
und bat den Grafen am 1. Dezember 1705, er moge vorlaufig nur
fur 2000 Reichstaler milnzcn lassen. Ferner teilte sie ihm mit, man
habe in den Sorten eine kleine Verftnderung gemaeht, indem man

2 1 »
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die 1- und 2-PfeTinigstiickc darin an?golassoii ha])p iind zwar aus
dem Griinde, daC docli iiur wenig Silhor dazu koinmcn werde und
man noch sovici bpi dcr Eiinvechsolinig erspareii konnc. woiiii man
die Stiicke in dem Umfange, als danials auf grafliclicn Bcfidil ge-
sclilagen seien, gelten lasse. Daniit aljcr audi kein Untersclileif
wieder vorkommen konne, so seien dio I- iind 2-Pfeiinigstik'ke bei
Kinzieliung der Kupfcrsnrten niit abzugebeii; alsdann solJe jedes
Stiick niit einem kleinon Stempcl gozciclinet und daraiif wieder
aiisgegeben werden, was ohne Kosten und Miilic in Kietberg ge-
schehen konnc. Um den Grafen zu bestimmen, vurliuifig nnr inr
2000 Reichstaler silberne Sclieideniiinzen sclilagon zu lasacn, teilte
sie ihm ferner mit, daB 2000 Ktlr. einen t'berscliuJ.^ von 300 lUlr
eigaben, falls bei 100 Rtlr. 15 Rtlr. als Gewinn fur den Grafen be-
rechnet wiirden. Dazu kamen noch nielir als 100 I^tlr. von den
altcn Munzen. Von dem dann noch Fehlenden werde die Stadt und
das Land % Teilo auf sich zu nehmen kein Bedenken tragen, da
ihrem Handel hauptsachlich an der Kinwechselung gelegen sei. Der
Graf werde aber den geringen Schadon, den er jetzt zu tragen hiitte,
leicht ersetzen konnen, wenn spater eine hciherc Summe auf graf-
lichen Bcfehl sollte geschlagen werden.

âch diesem Berichte scheint der Plan, die 1703 gepragten Kup-
fermiinzen einzuziehen, naehdem sie kanm 2 Jahre zirknliert, von
der Rietberger Regierung ausgegangen zu sein. Diese scheint dem
Grafen vorgehalten zu haben, daC der Handel des Liindchens unter
dem Mangel an guter Silbermiinze und dem Uberflusse an Kupfer-
nuinzen sehr zu leiden habe,

Giaf Maximilian Ulrich ging nur auf einen der ihm von seiner
Regierung gemachten Vorsehlage ein, indem er anordnetc, dal3 die
1- und 2-Pfennigstucke in Silber nicht geschlagen werden sollten,
sondern die kontrasignierten kupfernen dieser beiden Sorten sollten
gelassen werden.

Die Eriaubnis zur Vornahme der Priigung in der Stadt Munster
Huchte der Graf unter dem 19. Dezember 1705 bei dem dortigen
Bischofe nach. Gleichzeitig gab er seiner Regierung einige Anwei-
sungen, wie man sicli bei der neuen Ausmtinzung verhalten solle.
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j\Ian sollc Aclit habcii, claB man nicht "wieder wie i. J. 1703 hinter-
gangen Avorde. Forncr inoge man dcm Mi'inzmeister vorhalten, daB
der Ciraf Ursaehc liattc, auf enipi'indliche Bcstrafung seiner Missefat
zii dringen, denn damals hiitte er nur 711 Keiclistaler an Kiipfer-
miinzcn schlagen diirfen. Er lioffc aber, da6 cr sich dicsmal getreu
crzeigen werde, und deshalb wollo er jetzt ,,aus purer Gnade" Kach-

iiben. "Was jedoch i'lber 711 Eeichstaler an Knpfermiinzen
vorlianden sei, miisse Odcndalil in dem "Wertc, ^vie es jetzt in Umlauf
sei, bezahlen, aber nicht mit Kietberger Miinze, sondern niit anderer
gutcr Sil})crmunzc. Der Jli'inzmcister diirfe ferner nicht sclbst die
Klnwechsehing des tlberschiisses besorgen, da es dann nicht bc-
sonders aufrichtig hergehen diirfte, sondern die Rcgierung solle be-
sondcrc Beamte dazii ernennen. Man solle aueh ja vorsichtig sein,

daB man dem Odendahl mit dcm t)bcrsc luiB nicht aiich 1- und
2-Pfcnnigstuckc in Kiipfer iibergelje, so daB dieser diirch dercn
Ausgabc wioderum seinen Vorteil habo.

"Weil nun der Graf trotz der Vorhaltuiigen seiner Eegierung die
Summc von 6800 Reichstalern an silbcrnen Seheidenu'nizen schlagen
lassen wollte, da cr sonst bei der nenen Ausmiinzuiig noch Schaden
gohabt hatte, \Yas fiir ihn, der nicht in gliinzenden Vermogensver-
haltnissen lebte, von groBer Bedeiitung war, so scheint man von
liietberg aus bei dem Bischof von Miinster dahin gewirkt zu haben,
daB dem Odendahl nur eine Ausmiinznng von 2000 Reichstalern
an Scheidemilnzen fiir Rietberg gestattet wiirde.

Am 11. Fcbruar 1706 weilte Odendahl in Rietberg und beiir-
kundcte, daB er gewillt sei, nach dem Reskripte des Grafen voin
19. Dezembcr 1705 zu miinzen, sobald die Eriaubnis in Minister
Oder Paderborn ,,um an dem einen oder anderen Ort die Miinzen
zu schlagen" erteilt sei^). Nur was den valor intrinsecus anbelange,
so konne er die kleincren Sorten nicht nach dcm Leipziger FuBe

1) Demnach war Odendahl audi damals Pachter dor Paderborner Miinze'
Weingartner, die Gold- und Silbermiinzen des Bistums Paderborn, 16, sagt.
Odendahl sei nur von 1701—02 Munzmeister iu Paderborn gewesen.
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schlagen; von dicsen solle die feinc Mark aiif 18 Ecichstaler ge-
iniinzt werdeii^).

Auf diese Erklanmg des Odendalil, welche die Kictbcrger Re-
gicrung dem Grafen am 19. Februar mitteiltc, cnviderte dicser am
3, jMilrz, daC Odeiidahl sich am 1. September 1705 angeboten habe,
alle Mtinzcn nach dem Leipziger FuCe zii sclilngen; docli falls aiich
andere Lande nicht nach dem Leipziger P\i/3c priigten, so diirfe das
audi Odendahl, er wunsclie iiur, daB das Kommerziiim der Graf-
schaft gefordert iind seiii zu des Landes Bcstem abgczieltes Vor-
haben errelcht werde.

DaB die Rietberger Regicruiig dariiber uiigehalten war, daB
der Graf ihren Vorschlagen in der Hauptsaclie niclit nachgekommen
war, zeigt ihr fernerer Bericht vom 19, Februar 1706 an ihn. Sie
schrieb: ,,da6 man zwar Ursache habe, die durch die nacligcsclila-
genen Kupfermunzen vcrursachte confusion und Schaden mehrs zu
assentiren und ihn desfalls zur scharfen Vcrantwortung zu ziehen:
Ew. Hochgrafliche Excellenz aber aus sonderbarer Gnade und con
sideration dieses durch Abschaffung der Kupfermiinzen und Ein-
fiihrung silberner Scheidemunzen zu remediren, wie solches von
Ihrem Munzmeistcr sclbst vorgeschlagen, sich hatten gefallen lassen
und die punkta des Kontrakts genehmigt, nachdem derselbe sich
"wegen der mit der Kupfermtinz vorgenommenen confusion bester
Massen entschuldigt, daB ihm solches Leid ware und fiir die gnadige
Erkl̂ ung Ew. Hochgraflichcn Excellenz bedanket".

Am 7. Marz 1706 erteilte der Bischof von Milnster die Prage-
erlaubnis. Sie gestattete dem Odendahl die Siminic von 2000 Rlr.
an silberner Scheidemiinze fiir Rietberg in Miinster zu schlagen
und zwar 500 Rtlr. an 3-!Mariengroschenstucken nach dem Leip
ziger FuBe, sodann 500 Rtlr. an 2-Mariengroschenstucken, 500 Rtlr.
an einfachen Mariengroschenstucken, 300 Rth'. an 4- und 3-Pfen-
nigstiicken und 200 Rtlr. an halben Maricngrosclicn ,,in Konfor-
mitat der Koniglichen sonstigen in der Stadt Mindcn geschla-

1) Weingartner, Beschreibung der Kupfermunzen Westfalens S, 329
halt dies irrtiimlich fiir den Leipziger FuB.
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geiicn 2- und l-Mariengroschenstiicken und anderer Scheide-
m i l n z e " .

Da nun die Pragcerlanbnis nicht nach dem "Wiinsche des Graf en
ausgcfallen war, vercinbartc er niit Odendahl folgende neuc Be-
dinginigcn:

1. ]m' solle fiir 2000 Rtlr. allerhand Scheidemiinzen von gutom
Schrot und Korn schlagen nnd zwar ad valorem intrinsecum dom
Lcipziger FiiBo gcnuifS. Die Jiliinzcn sollcn von cincm geschworcnen
Miinzwardcin probiert wcrden.

2. Kacli dos Miinzmeisters Aiisclilag soJlcn bei jc 100 Rtlr. nach
dem Loipzigcr Fufie 28-/3 t]berschnj3 sein. Hicrvon soil er
.15 HUr. ziun Nutzeji des Grafcn vcrrechnen, das Dbrige soli er fiir
Arbeit nnd Unkosten zngewiosen habon.

3. Es sollen gesclilagen werden:
an 3 Mrgr. fi i r 500 Rt l r.

2 „ 5 0 0 „
1 „ „ 5 0 0 „

. ,4u. SPfenn. ,, 300 ,,
3 / 2 M r g r . „ 2 0 0 „

4. Daniit die EinAvechselnng bald geschehen konne, solle der
Miinzmcistcr so bald v:\e moglich 1000 Etlr. schlagen nnd der Riet-
berger Rentkaniiner einliefern, worauf er nach geschchcner Ein-
Avcchsclung den AVcrt zuriiek erhalten sollc.

5. Fiir 3 Pfnnd Knpfermiinzen ist ein Ileichstaler zu zahlen.
6. Nach Beendignng der Pragung sollcn die Stempel sogleich

an die Rictberger Regiernng abgeliefert werdcn. Ohnc ansdriick-
lichcn Eefehl soli von diesen Sortcn niehts mchr gemi'aizt werden.

Isuch bcvor die Prageorlanbnis in I^tiinster erteilt war, hatte
Odendahl dem Grafon ncnc Vorschlage zii weitcrer Pragung gcniacht.
Er schrieb nach "Wien. der Graf diirfe noch Avissen, wic mit nicht
geringcn Mitteln und Unkosten damals die Stempel zu den wenig
gepriigten Va'Stiickcn angefertigt seien^); doch diese vcrroffteten
jetzt, Er liabe noch ungcfiihr fiir 2500 Rtlr. in 2/3-Stiicken ,,nach

1) Gemeint ist wabrscheinlich die AusmUnzung von 1705.
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dem Leipziger Fui^e ai^tirte Matcrialicn"^) fcrtig sielipii unci bittc
daher den Grafcn, dicse fiir ihn schlapccn zu diirfcn; ein Jalir wolle
er ,,den VorschuB tun". Doch da die Kictborger Kegierung dem
Grafen ompfahl, vorlaiifig niclits mclir milnzcn zu lat>s>on. sondein
erst abzuwarten, welchen Kurs die ncucn Miinzon ))ei den Benacli-
barten batten, so fand Odendahl mit seineni Vorsclilage in "Wicn
kein Gehor. Der Graf begrundetc seine abschlagigc Ant wort damit,
daC man nicht jetzt schon wieder bei dem liischof von Minister uni
Erlaubnis anhalten konnc.

Die vom Biscliof von Miinsler gesetzte Lieferungsfrist betrug
Jahre, Der Graf scheint mit Odendahl cin Jahr verabrcdet zu

haben. Aiiffallend muB erscheinen, daJ3 dicser nacli Ablauf eines
Jahres erst einen geringen Toil der beauftragton Summer vielleicht
iiberhaupt noch nichts gcschlagen haben will. XJntcriii 5. Mai 1707
bittet er namlich die Kietberger Regicrung uin vier bis fi'inf Wochen
Ausstand. Bis dahin wolJe er 500 Kth\ an klcinon Miinzsorten
schlagen, innerhalb eines Vierteljahres Frist solle die ganze Sunime
geliefert werden.

Doch auch iiach Al)]anf dieser Kachfrist hatte er seiiien Auf-
trag nicht eriedigt. Am 15. Seiitember 1707 bat die Rietberger
Regicrung den Bisehof von Minister fiir Odendahl um eine Ver-
langerung der Liefeningsfrist. Der Miinzmeister liabe bisher etwa
ein Drittel der beauftragten Summe geschlagcn; der Bisehof mdge
den Odendahl ermahnen, ohne fernere ,,AussteUung" die Priigung
zu vollenden. Drei AVochen darauf berichtet Odendahl nach Riet-
berg, daJ3 von den 3- und 4-Pfennigstucken iind Mattiern̂ ) die feine
Mark Silber zu 18 Rtlr. und von den 1- und 2-Mariengroschcnstiieken
zu 15 Rtlr. ausgebracht Averdê ). Von der ersten Gruppe will cr erst
fiir 70 Rtlr. und von der zweiten nur fiir SIVh fertig halien.

Doch bald schopfte die Rietberger Regierung aus dem Ver-
halten des Odendahl Verdaeht, von ihm wiederum hintergangen zu

1) Sclircitlinge.
2) V2 Jfariengroschen.
3) Nicht erwahnt sind die 3 Jlariengroschenstiicke. Dicse warden

von Odendahl fur Rietberg wie wir sehen warden, nicht geschlagen.
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sein. Sie strcngte dcshalb gegen ilm ein gerichtliches Verfahren an.
Am 30. Jamiar 1708 fand eine Haussuchung bei Odendalil statt.
Man faiid oin Eictbcrgcr 2-Grosclienstuck (gcmeint ist wahrscliem
lieh cin 2-Mai iengroschenstuck). Meister Goddert erkliirte. man babe
vor etwa 2—3 "Woelien von doppelten Groschen (Mariengroschen?)
an die hiindcrt Kciclistaler geschlagen. Am 1. Februar 1708 ver
nclinien Goheimer Kcforciular und Kanimerrat Di". Helweg und sub-
stituierlcr Pfcnnigmeistcr Lipfeklt den Odendahl (krajik) in seiner
AVobnung. Kr riiumt ein, daJS er bereits i. J. 1706 folgendes ge-
schlagcn babe:

an 3 Pfennigstiicken fiir 833 Rtlr.
4 - „ „ 2 6 0 „

„ M a t t i e r n „ 2 1 6 „
,, Mariengroscben „ 400 ,,

Su inma 1709 R t l r.

An doppelten Groschen ̂ vill er fiir 80—90 Rtlr. geschlagen
haben. Ferner behanptet er, da6 er an Mattiern nnd 3-Pfennig-
stucken 825 Ktlr. nach Rietberg gebracht habe, wogegen er Knpfer-
mi'inzen eingê vechselt habe und ZAvar ohne Zutun der Herrschaft;
450 Rtlr. habe er nach Rietberg geschiekt, ohne anderes Geld dafur
zii erbalten. Docb er gesteht audi, von den geschlagenen Miinzen
599 Rtlr. an verscbiedene Personen teils ausgegeben, tells versetzt
zu baben. Aus dem Protokoll von 2. Marz 1708 geht hervor, da6
Odendahl inz^vischen verstorben ist. Die Untersnchiuig wird gegcn
die fortgcsetzt,*dcnen der Munzmeister die nnterschlagenen Gelder
gegeben hat. Die Prozedur in Miinster schloB mit dem 22. ICovcmbcr
1709. Alls den langlaiifigen Verhandlungsakten ergibt sich, daC der
Kictbei'ger Graf wiederiim durch Odendalil hintergangen wnrde;
doch die Hohe des Retniges ist nicht crsichtlidu

Ob die Einziehung dor Knpfermiinzen streng durehgofuhrt
wurde, ist sehr zweifelhaft, da die Rietberger Kiipfermiinzen vom
Jahre 1703 nicht gerade selten sind. Aiich scheint man die Stem-
pelung der 1- und 2-Pfennige v. J. 1703 nicht vorgenommen zu
haben, da sich bis jetzt kein solches Stiick mit einer Kontremarke
fand. Seit diesen Begebenheiten fand unter Maximilian Ulrich wohl
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keine Aiismunzung niehr statt. Die Ictzto Pragung fiir die Graf-
schaft war die untcr Wenzcl Anton, deren cinzi^o Zcngen die cr-
haltencn Kupfermiinzcn v. J. 1766 sind. (No. 88 u. 89 d. ]1)

Audi die Stadt Kietljerg hat ini 17. Jahrh. (Kiipfer-) j\[iinzen
auf ihren IVamen schlagen lassen. Da hicriihor urkundliche Xach-
richten ganzlich fchlen, so sei auf Weingartncr, Besehroiijung der
Kupfermiinzcn AVestfalens verwiesen, wo die erhalteneii Stiieke
ijcschrieben sind.

in. U r k u n d 1 i c Ii e i3 c 1 e g e.
1. M ii n z m e i s t e r )) e s t a II u n g d c s G r a f e n J o li a n n 1.

von K i e t b e r g. (1494—1499.)
Wy Johan graue tho Retberchgc hebben angcnanien

mester angelberth liunt vor unsen ghcsworeri niuntzinestor
unse muntz tlio slaen unse namen undo waepen tho slaen
des schal des work geldes XVIII stucke up cinon gulden
des schal dc mark holden VI ponnycli dat iia vorwoil des
anderes geldcs schal vondich wescn in unsern landen dusses
vorschreven geldes schal up de mark gacn LXXX stucke
van dengenen de XVIII eynen gulden de halven schyllinge
de schaellen holden IV pennych up de mark schollen gaen
hundert unde XXX stucke dar na der stucke van III
lichte pennych der schal gaen up dat lot XVI stucke unde
de mark schal liolden II pennych dubelde nuinten de mark
schal daraff holden II pennych unde schal u]> dat lot gaen
XX stucke dar na pennych dc mark schol holden I pennych
unde VI grene unde up dat lot schol gaen XXVllI stucke
so wel schal dyt gelt holder staen vor ander munteniessen
van dat et dengene hensenden wylt dat et var degenende
goet ys dar yt up gemaket ys ys et sake dat he des nycht
enden deyt so schal he unse unwellen wesen niyt syne
vmde myt gnyde des loene my greve van retberghe ime
alle rechtecheit to bruken als allden muntemester hebbe
myt seyne gesellen unde myt synen gesynne to verdeydygen.
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2 . M i i n z m e i s t e r b e s t a l l u n g d e s G r a f e n O t t o
V. R i e t b e r g ,

AVy Ottlio Grave thorn Retberge doin kunnth offcnt-
lich bekennciide dat wy denn erszamenn meister merthynn
foghcnn vor uuiisszernn inuiitzmeistcr twe iare anghcnomen
h e b e i i n u n i i d c a n n c m o n w e r d e c r l o v e t h i n n u n s e r e n n
nhanicnn iinnde "wapcnn dussc nhagesclirevede muntze tho
slaende am erstenn gelt dat zo guth zy an deni korne wy
de liertocli vann Geltenn slacnn lith oiick nionghenn krossenn
de zollen denn holdensclienn vann korne gelick zynn imnde
schillingen de zollen vann korne zo guth als de holistejai-
schenn ouck van dren ̂  imd denn Ozenbruggeschen gelick
zynn offn ouck zich gefelle dat he zynn fordell wuste tho
makenn zall he niacht liebenn in unsszenn nhamen unde
wapcnn tslaendo ouck hellingen up de Ozenbrugg. werde
uiinde dyth allcth also wy darnichde ungchoncth unnde
unvcrschnicth blevenn des all mertyn vorgen. unns ame
angang desiarsvifftich unnde darnha alle Quatcrteinpervifftich
goldenu gevenn unnde bethalenn de welche dan dusscs
breffs angoende. Dess innn urkundt liebenn wy unnssc segell
ann dussen brief donn liangen am dagen Martini epi XXV.

3. M ii n z p r o b a t i 0 n s a I) s c h i e d z u K d I n , I) e z e ni b e r
1566.

Welters ist durch des ICreises Stiinde von wegcn der Landsorten
verabschiedet, daB drei untcrschiedliche Sorten in diesem Kreise
auf des Reiches Schrot und Korn sollten gemiinzt werden, namlich
ein Pfenning von sechs Albus, der andere von drei Albus und der
dritte von drei Schilling oder anderthalben Albus. Und soli der
Pfenning von sechs Albus deren 51^ Stuck schon ausgebracht eine
Kolnische Mark wiegen und fein halteu 8 ^ und wird also die feine
Mark ausgebracht um 10 Floren zu 15 Batzen 13y2 Albus Kolnisch.

Dor andere Pfenning von drei Albus, deren 77^ Stiick schon
ausgebracht ein Mark Kolnisch wiegen und fein halten 6 ^ also
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dass die Mark wird aiisgebracht um 10 Florcn zu 15 l:Jatzon Jo Albiis
K o l i i i s c h .

Der dritte Pfenning von 18 Hellcrn oder J ^4 Allms Koinisch,
dercn 130 Stiick sclion aiisgebracht einc Kolnisclic Mark -wiegcn iind
fein lialten o also dass die Mark wird ausgel)rac'lit inn 10 Floren
7A\ 15 Batzen 18 All)us Koinisch. AVas nun das Gepriig diescr Sorten
belangt, ist A^erabschicdet, daB anf der cinen vSeilo solcher Sorten
des Reichs Adler mit zwei Kopfcn. gekrnnet und in der Umschrift
cntweder der Kaiserlichen Majestat IVame mid Tile!, oder aber
eincs jeden Miinzherren Spruch, ^velches den Standen frei sein
soli, und auf der anderen Seite dos Miinzherren oder Standes AVappen
und in der Umschrift desselben Kame gesetzt und geschlagen Averden
s o i l ,

Als auch ferner vorgelaufen, daC in ktinfligen Zeiten die Notdurft
wohl erfordern will, daC Pfenninge von cinem lialben Schilling
Koinisch und auch einfache Heller solJten gesclilagen Averdcn, ist
verabschiedet, wann solcho Pfenninge und Heller zu schlagon,
daB man sich alsdann von wegen ihres Gehalts, Sclirot, Korn und
Gcprag auf ktinftigen Probationstagen vergleichen soli. Und man
aber jetziger 2eit im "Werk befunden, daJ3 solcher Schilling und
einfache Heller in groi3er Anzahl gemiinzt und daJ3 deren allenthalben
in diesem Kreise genugsam vorhanden, ist verabschiedet. daJ3 solcher
Schillinge und Heller bis auf weiteren Beschcid der Standc nicht
sollten gemunzt "werdeni).
4. K a i s e r 1. M ii n z p r i v i 1 e g v o m 8. F e b r u a r 1569
(naeh dem Casseler Transsuinpt im Kgl. Staatsarchiv zu Aurich).

AMr Maximilian der Andere von Gottes Gnaden er^vahltcr
Romischer Kaiser etc. bekenncn offentlich mit diesem Brief und tun
kund allermenniglich, daB Uns die Edle Unserc Liebe Andechtige
Agnes geborene zu Bentheim und Steinfurt, Grevin zur Hoya und

1) Ein Irrtum ist die Angabe bei Noss, Der nicderrheinischo Albus,
Mitteil. d. Bayer. Num. Ges. z. Miinchcn XI. Jahrgang 1892 S. 10, es sei
Dez. 1566 zu Koln auch die Pragung von Hcllcrn, 62 Stiick p. Lot aus
der 1 Pf, feinhaltenden Mark gestattet worden.
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l^ruchhaiisen aiistatt uiid als Legitiina audi von Uns als regierendein
Roinischen Kaisor bestetigte Tutrix zwoer Hirer mit -weylandt Graf
Jolianscn von llittperg, Ihrem Ehe^^'ust, er^Yorbencu Ddcliter,
Grevinnon zum Rittperg untcrteniglicli zu erkennen gegcben, welclier-
niassen dieselb Hirer Dochter Grafscliaft Rittperg unter andern
Ihron v(ui Altersliergebrachten Herrlicli-undGercclitigkeiten auch die
Froihoit zu iiiuntzen gehabt, sicli derselben gebî iucht und allcrlei
i\Iuntzen geschlagen lietten, wie dann znm Rittperge ein besnnder
I\Iuntzliaua iiocli lieiitigs Tages vor Augen und solclies auch sonsten
den l)onach])arten Stetten derselben Landsart woll bewust "wiire.
])ieweil aber bernrte Grafscliaft in Zeit der Bevhodung daniit dieselbe
bis in die funf nnd z-wanzig .Tare angefochten und znm eusersten
Verderbt auch dardurch in vieler frembdter Handen Verwaltung

gewcsen, von dencu tiber angeregte Mnnzfreiheit gehabten briefliclieii
TTrlvunden koninien \vcren, hat Sie Tins demiittiglich angernffen und
gebettcii, das AVir vorberurter Ihrer Dochter Grafschaft alt und lang
liorgol^rachte Kreilieit des Muntzen zn konfirmiren zu bestetten
und zu vcrneuern gnediglich geruhten. "Wann nnhn hiebeneben
godachte Grevin nicht allein etlicher benachbarte der bischofhchen
Stifte Osnabrug und Paderborn, auch Furstlichen Clevischeri und
anderer Stedte, mit derselben Insiegel bekreftigte pergaraene Ur-
kunden, desgleichen durch ein glaubwirdiges Instrument etlicher
alten Inwoner der Stadt Rittperg Zeugiuissen, alles in ihren Origi-
nalen furgebracht, und durch dieselben so viel dargetan, dass die
Graven von Rittperg die Gerechtigkeit zu MuntziMi von alters gehabt
und in cinem darzu erbauten Muntzhaus znm Rittperg, so daselbst
noch zu sehen, gemnntzt haben. Sonder auch der Hochgebornc
Wilhclm Landgrave zu Hessen, Grave zu Katzenellenbogen, Unser
lieb Oheini und Furst, als berurter Grafschaft Eigentluunbs und
Lehenherr dessen alles und dass vorgedachte Graven von Rittperg
die Muntzfreiheit von alters ^vie obstehet hergebracht nnd sich deren
geljraucht stattliche Kundschaft und Zeugnns gegeben. So
ha])en "Wir dcmnach solches alles, und dann auch angesehen, Ihr
dor Grevin deiiiiitig zimlich Bitt, und dai'auf mit wolbedachteni
Mueth, guttem Rat und rechter Wissen itzt gemelter Grevin von
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Hoya, anstatt und als Vormundcrin bcnioltor Hirer mit weylandt
Graf Johanscn von Ritti}erg crworbenon Dochtcr und derselbcn
jN'achkomnien Inliabern soldier Grafschaft mer aiigcregte Hire Frei-
heit des jMiintzens, als Romischor Kaiser gnediglicli confirmiret,
bestettet und verneut. Confirmiren bestctten und verncuern
dieselb auch hiennit von Romischor KaiserlicherMachtvollnkommen-
heit wissentlich in Kraft dit;: Brifs, also das Sie und Hire Naclikom-
men Inliaber derselben Grafschaft nun liinfiiro nacli Inhalt
Unsers gelibten Herrn Vatters Kaiser K erdinandon Hoch-
milder und Gottseliger Gedechtnus im verscliienen neun und
funfzigsten Jare der geringeren zale^) uf dein danials zu
Augsburg gehaltcnen Reichstag niit Zutun Churfiirsten, Kursten
und Gemeiner des Reichs Stende neugeniachten und ufgeriehteten
(und folgends Anno sechs und sechszig daselbsten verbesserten)̂ )
Munzordnung, allerlei guldene und silberne Muntzen mit und neben
andern Ciuirfiirsten Fiirsten Stettcn und Stenden, so mit Muntz-
freiheiten versehen sein und zu muntzen haben, durch einen erbarn
aufrichtigen verstendigen Muntzmeister, den Sie zu jeder Zeit darzu
veroidenen und gebrauchen munzen und schlagen lassen und damit
treulich gefharen und handlen sollen und mogen, von Allennenniglich
onverhindert. Doch sollen alle guldenen und silberne Muntzen,
die Sie, wie obstehet, slahen und muntzen lassen, von Strich, Î adel,
Korn, Schrodt, Gran, Gehalt, AVert und Gewicht obbemelter Unserer
und des Reichs neugeniachten Muntzordnung gemess und nitt ge-
rinpr sein. auch wo Wir oderUnsere Nachkommen am Reich kunfti-gelich uber kurtz oder lang der gulden oder silbernen Muntzen
halben Enderung und andere Ordnung fiirnemen geben und niachen
wurden, derselben gemelte Grevin zu Hoya, anstatt Ihrer Dcichter

1) 1659.
2) Dieser Zusatz felilt in der Absclirift, ebenfalls in der Stadt

ippstadt V. J. 1696 nud auch in dem zweiten Ilictbergisclien Stiinzprivileg
V. . 1G20, in das dieses erste Privileg wiirtlich eingeschobon ist. Er
e I te also auch im Original. Da aber der Sinn ilin fordert, so ist er

naci em z. T. fastgleichlautenden Miinzprivileg fiir die Grafschaft Holstein-
Sc lauenburg v. 14. Aug. 15G9 gemacht, das bei Weinmeister a. a. 0, S. 36 ff
gedruckt ist.
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Grcvinnon zum Kittpergc desgleichen audi Sie, die Docliter und
dero Ncichkommen an der Grafschaft Rittperg sich alsdann
audi gemess inid gehorsamblidi halteii. — Und gebieten
daruf alien und jeden Chiirfiirsten, Fiirsten, Geistlichcn
und Weltlichen, Prclaten, Graven, Freien Herrn, Kittern, Knechten,
Heubtleuten, Landvoigten, Vitzthumben, Voigten, Pflegern, Ver-
wesern, Amtleuten, Landrichtern, Sduiltlieissen, Burgermeisteru,
liichtern, Eiithen, Burgcrn, Gcmeinden und sonst alien andern
Unseni und des Koidis Untcrthanen und Getreuen, in was Wirden
StandtR oder Wesons die sein ernstlidi iind vestiglidi mit diesem
Brive und ^Yollen, das Sie gcdaehte Grevin zur Hoya sampt Ihren
beiden Dochtern, Grcvinnen zum llittperg, und deren Kachkoinnien,
Inhabern derselben Grafschaft an vorbernrter Ihrer Freiheit des
Muntzens auch dieser Unser Kaiserlichen Confirmation Bestetigung
und Verneuerung nit hindern, noch irren, sondern Sie deren gerne-
bigeliclien gebrauchen, geniessen und gentzlich darbei bleiben lassen
auch solche obgemelte guldene nnd silberne Muntzen, so Sie nadi
Inhalt angeregter Unserer und des Heiligen Beiehs Ordnung nnd
derselben gemess schlagen und muntzen werden in Ihrem "\Yerth
von Ihnen nemen und sie damit handlen lassen und hiewider nit
thun nodi des jemand anderm zu thun gestatten, in keine Weise
noch Wege, als lib einem jeden sei, Unser und des Eeichs schwere
Ungnad und Straf und darzu ein Peen, nemlich viertzig Mark lottigs
Golts zu vermeiden, die ein jeder, so oftEr freventlich hiewider thette,
Uns halb in Unser und des Eeichs Kammer und den andern halben
Teil gedachten Grevinnen von Bittperge und Ihren Nachkommen
unnachlesslich zu bezallen verfallen sein solle. Mit Urkundt dits
Briefs besigelt mit Unserm Kaiserlichen anhangenden Insigel.

Geben in Unser Stadt Wien den achten Tag des Monats Februarii
nach Christi Unsers lieben Herrn Geburt funfzehen hundert und ini
neun und sechszigsten, Unser Reiche des Romischen im siebenden, des
Hungarischen im sechsten und des Bchemischen im zwanzigsten Jahre.

Maximilianus. Vice et nomine Reverendissimi Domini archi-
cancellarii Mognntini V. Zasius. Ad mandatum sacrae Caesareae
Maiestatis proprium P. Obernburger.
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0. M « 11 z m e i s t e r b e s t a 11 u n g v o ni 24. S o t b r. 1615.
Wir Johann Graf unci Herr zu Ostfriesland, Herr zu Esens,

Stedesdorf unci Wittmund tuon kund und bekcMinen fiir jedermennig
offentlich, dass "Wir den ehrsanien und kunstroicluMi unsern lieben
gctreucn Georg Koencn zu unserin Mtinznieister unser Grafschaft
Kietberg gniidig auf- und angenoninien liaben, tuen aiich solclis
hiemit kraft dieses also und dergestalt, dass bosagter Unser Hiinz-
mcister neben scincm "Wardeyn zu Krlialt- und JM^rtsetzung unser
von der Rom. Kaiserl. Majestat hal)cnden MiinziTgalien Hoch-
und Gerechtigkeiten sich bci Ausfcrtigung allerhand ini hi. Kom.
lleich und dlesem liocldubllchen Kreis i'lbliehcn gangbaren MUnz-
sorten den Heichs- und Kreisabscheiden derniasscn treuJicli verhalten
solle und wolle, daB er solchs sowohl vor bosagtcm Kreis bei den
Probationstagen und sonsten, da es sich buhren niochte, niit be-
stjindigem Gruiid und genugsanien crlieblichen Fugen zu vcrant-
worten wisse. Sodann neben seinen Gesollen und alien denjenigen,
welche er zu besagtem Miinzwesen und Arl)eit gebrauchen wird,
sich aller Khr- und Kedlichkeit also befJoissigen, daB nieniand iiber
sie mit Fugen zu klagen habe aueh zur recognition und gering-
fUgiger Erkenntnis Uns jiihrHch auf Micliaelis 200 Keiehstaler in
specie einlangen und unfehlbarlich liefcrn. Dagegen wollon wir
mehrbesagten Unsern Munzmeister zu sanipt seinen ehrlichen Miinz-
gesellen in unsern Schutz und Schirm nehiiien fiir Gewalt und Un-
rechte zu rechte verteidigen "wider menniglichen, so viel dessen an
Uns und sicli gebllhren wolle zudem niit einer freien Behausung in
Unser Stadt Rietberg, so die Munz von alters geheissen neben dazu
gehdrigem Hof und Garten versehen und von alien land- und bilrger,
lichen Beschwerungen gnadiglich befreien. Jedoch haben Wir Uns
vorbehalten und tuen solchs hiemit, daB auf den Fall nach Umlauf
dreier Jahre Wir iiber diesen Kontrakt langer nicht halten, sondern
denselben alsdann aufheben und Unserm Munzmeister zeitlich auf-
kiinden wurden, Er alsdann, wann zuvorderst ihm zu angeregter
Behausung notwendiglich angewandte Unkosten (die zur Miinz-
expedition gehorigen ausbeschieden) refundicrt und erstattet wurden,
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ohne einige Einrede wiedcr abziehen uiid Uns die Miinze oder Wohnung
einraumen audi dicse Unsere Bestalhing gegen Herauslangung des
reversals wieder einliefern soUe und wolle. "\Vir erklaren Uns aber
dahin da oft gemelter Unsor Miinzmeister sich Zeit der angedeuteten
drei Jahre aller dieses unveiweislich verlialten und Wir unser Munz
ferner selbsten nicht versehen lassen wiirden, er alsdann vor anderen
bei gleiclien Sachen und Verpflichlungen dabei gnadig manuteniert
und gelaysen werden solle.

Dessen zu wahrer Urkund und Festhaltung aller obgesetzter
Punkte, so viel deren Uns betrifft, haben "Wir diesen Brief mitUnserm
vorgedruckten gruflichen Insiegel und eigener Handzeichnung be-
Uraftigt. So gesclielien auf Unserm Haus Kietbcrg den 24; Sep
t e m b e r A n n o 1 6 1 5 .

6. M u n z p r i V i 1 e g v o m 5. Mai 1620.
Wi r Ferd inand der Andere von Got tes Gnaden Erwah l te r

Roemischer Kaiser (usw. es folgen hicr die samtliehen Titel) Bekennen
offentlicli und thuen kund allermanniglich, dass Uns der Edel Unser
und des Keichs lieber getreuer Johann Grave zu Ostfriesland und
Rittberg, Horr zu Esens, Stetesdorl uiid Wittmund in Unterthanig-
keit zu erkeiinen gegeben, welcherniaBen die Grafschaft Rittberg
neben andern Ihren von Alters hergebrachten Herrlicli- und Gerech-
tigkeiten, audi niit der Freiheit zu miinzen versehen, und sich der-
selben mit Miinzschlagen, deswegen denn zu Ritberg noch heut zu
Tag ein Ausmiintzhaus vor Augen, gebraucht liabe, In massen dan
solche Ictztberuhrte Miintzfreiheit die Uns vorgenannter Grave
Johann im glaubwiirdigem Schein furbringen lassen, von Weylandt,
dem durchlauchtigsten Fiirsten Herrn Maximilian deni Andern
Roemischen Kaiser, Unsern geliebtcn Herrn und Vetter Christ -
miltisten Angedenkens "Weylandt Agnesen geborner zu Bentheim
und Steinfurth Gravin zu Hoya und Bruchhausen, als damals ge-
wesene Vormlinderin zweier Irer mit auch Weylandt Grave Johansen
von Rittberg, Ihreni Eliewiist crworbner Tochter Gravin zu Rittberg
gnadiglich confirmirt und bestatigt worden, wie der Inhalt nach-
folgender Massen inserirt und bcgriffen steht, und also lautet (es

Z e l t e c h r i f t fi l r N u r a i a r o a t i k . X X T X . 2 2



3 3 4 W . B u s e :

folgt wortlich die Urkiinde v. 8. Februar 1569): Uiid Uns darauf
obbemeldeter Grave Johann zu Ostfriesland und Rittberg denuithig-
lich angeruffen und gebetten, dafs AVir als jetzt rcgiercnder Roe-
mischer Kaiser obberiirte Miinzfreiheit gleichorgcstalt zu con-
firmiren und zu bestetten gnadiglich geruhten, des liabcn "\Vir
angesehen solch gedachts Graf Johansen gehorsamb ziniblich bitt,
und darumb mit wohlbedaehlem Muth, gutcm Ratli und rechter
Wissen vorangercgtc Miintzfreiheit als Roemisc.iinr Kaiser gnadig
lich confirmirt und bestettet, confirniiren und bestetlen dieselbe
auch hiermit von Roemischer Kaiserliclier Maclilvollkoninienheit,
wissentlich in Kraft dies Briefs, was Wir von Keehts und Billigkeit
wegen daran zu confirniiren und zu bestetten haben sollen und
mogen. Und meinen, setzen und wollen, dafs obinserirte Miintz
freiheit in alien und jeden ihren "Worten, Punkten, Clauseln, Ar-
tikeln, Zuhaltungen, Meinungen und Begreiffungen kraftig und
machtig sein, stets vest und unverbruchlieh gehalten und voll-
zogen werden solle von allermiinniglich unverhindert, doch Uns und
dem heiligenReich, anUnsernundsonstmanniglich an seinenRechten
und Gerechtigkeiteii unvergriffen und unscliadlich. Und gepietten
darauf alien und jeden, Churfilrsten, Fursten, Geystlichen und
Weltlichen Pralaten, Graven, Freien Herren, Rittern, Knechten,
Heuptleuten, Landvdgten, Vitzthumben, Vogten, Pflegern, Ver-
wesern, Amtleuten, Landrichtern, Scbultheissen, Burgermeistern,
Richtern, Ratlien, Biirgern, Gemeinden und sonst alien andern
Unsern und des Reichs Unterthanen und Getreuen, in was Wiirden,
Standts oder Wesens die sein ernstlich und vestigUch mit diesem
Brief, und wollen, dafs sic obgedachten Graven in Rittberg an
obbestimmter Miintzfreiheit und dieser Unscr Kaiserlichen Con
firmation nit irren, noch hintern, sondcrn Ihne bei solcher von
Unser und des Reichs wegen vestiglich handhaben, schiitzen und
schirmen, deren gerechtiglich gebrauchcn, geniessen und gantzlich
dabei bleiben lassen, audi hicrwider nichts tliuen, handeln oder
furnemen, noch des Jemand anderm zu thun gestatten, in kein
Weiss als lieb einem Jedeni sei Unsere und des Reichs schwere
Ungnad und Straf, und darzu die Poen so in vorbemeltem Unsers
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Herni und Vetters Kaiser Maximiliani Freilieit begriffen zu ver-
m e i d e n .

Mit Urkunde diels Briefs besiegelt mit tlnserm Kaiserlichen
aiihangenden Insiegel. Geben in Unser Stadt AVien den funften
Tag des Monats May, nach Cliristi Unsers lieben Herrn und Selig-
luachcrs Geburt Sechszehn Hundert zwanzig, Unserer Reiche des
Roemischen im Ersten, des Hungarischen ini Andern und des
B e h e m i s c h e n i m d r i t t e n J a h r e .

Ferd inand . V ice R ' " ' D" * Jo . Schwikkard i a rch icance l la r i i
et El. Mog. V. Z. Ad maiidatum sac. Caes. Maiestatis proprium
I . . L u c h e r m .

7. K 0 n t r a k t des G r a f e n J o h a n n IV. v. R i e t -
berg mit d e ni M ii n z m e i s t e r K a s p a r Hoff

mann vom 7. Ju l i 1651-
Tch Kaspar Hoffmann beurkunde liiermit, dafi auf

gnadiges Erfordern des Hochgebornen Grafen und Herrn
Johann Graf und Herr zu Ostfriesland und Ritberg, Herr
zu Esens, Stedendorf und Wittmund und Mellwig dero Kaiserl.
Majest. in Hispania Megsrath und Oberst Ich mich bei dero
zum Mtintzmeister eingelassen und dabei verpflichtet, dafi
ich mich allererst allhero nach dem Ritberg verfUgen und
zuvorderst den Anfang an ganze halbe und Orts-Taler, die
Mark der fur 12 Groschen schlagen und verfertigen solle und
wolle. Urkundlich meiner eigenen Hand Unterschrift.

Ritberge, den 7. Juli 1651.
Kaspar Hoffmann, Mi lnzmeister.

8. Munzedikt des westf. Kreises v. J. 1695. § 1.^)
Dassweilen impraktikabel zu sein scheinet, zu einer Ausniiin-

Jiung vermoeg der alten Reichsordnung nach dem inner- und eusser-
lichen Wert diess — und auf cinmai zu gelangen, dafs dahero die
auf den Leipziger Fufs ausgepragte und davor mit dem Zugh ge-
zeichnete Guldiner noch zur Zeit zu toleriren und unter denen erst-

1) Nach einem Druck im Kgl. Staatsarchiv zu Miinstor i, W.
2 2 *
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lich der gesambten Churfiirsten des Keichs, 2. des wostfiilischen
Kreises Fiirsten iind Directoren, 3. KOnigl. ])onncmarkisdie, 4. Bi-
schdfl. Paderbornisch «nd Osnabriickische, 5. Liinoburg-Zell- und
Hannoverische, G. Stadt Kollnische und Franklorter Guldiner
ohne absondcrliche Stenipclung, alle ubrigc von aiideren dieses
Kreises Standen und sonsten auf mehrgedachteii Loipziger Fufi
gepragte und dafur gut gefunden auch die bisshcro gang und gebige
aber in gemeinen Verkehrung sowoll, als auch absondorlich in alien
AVeehseln und anderen Zahlungen in obged. Churkoln. und westf.
Kreises Landen in gleiciiem Preis reciproco dcrgestalt und anders
nicht anzunchmen und zu geben sei, Avan Kclbige zuvordrist mit
des Kreises IVebenzeichen durch den Generahvardcin vermoeg
dieserthalbcn anno 1688 ausgcfertigt ihnie nachmals mitgeteilter
instruction marquirt sein werden, hingegen solle allc anderen unter
dem Leipziger FuB gepragte Guldiner und Miinzsorten, wie nicht
weniger die mit gewissen numcris inarquirtc und taxirte Guldiner
in kcineni Handel und AVandel Kinnahm noch Auj^gab unter Straf
der Confiscation geduldet werden, diejenigen auch, dercn annoch
bei sich liatten, sub eadem poena schuldig sein, selbige dos Orts
Obrigkeit von dero Commitirten gegen dafUr empfangencn pro-
portionirten Wert in anderem zugolassenoii Geld zuzubringen.

Verschiodenu Aiiinziueisterzi'iclieii in vcrgioUorter \Vi(ulergrtl)e.
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N r . 9 .

Nach Gro te , Mzs t . IV. 10 .

IV. Beschreibung der Miinzen"^).
Graf J 0 h a n n L 1481—1516.

*1. i 1511 H alb - Schi l l ing.
Vf. In einem Perlkrcise der Adler von Rietberg, vor

dessen Sclinabel ein Ringel. Umschrift in einem
Pcrlkrcisc +MOR2COMITS^TOIiISSDSR0I>BK

Rf. In einem oben und unton durclibrochenen Perl-
kreise der hi. Johannes mit dem Lammc, von
vorn, mit Nimbus, inncrhalb eines Rcifes von
kleincn Bogcn. Umschrift in einem Perlkreise
" SART S lOIiAa' - S - B APTIT S1711.

Dm. 24 mm. Gw. 1,64 gr. (Berlin.)

2 . 1 5 1 3 H a l b - S c h i l l i n g .
Vf, Avie eben.
Rf. ™ eben, nur ̂ SAUCUORHE-S-BAPTIS 1712.

Dm. 24 mm. Gw. 1,42 gr. (Berlin.)

* 3 . , 1 5 1 2 AV i t t e .
Vf In einem Perlkrcise Mauer mit Tor, darUber droi

Tiirme; im Tore sohrag-rechts-gelchnter Wappen-
schild mit dem Adler. Umschrift in einem Perl
krcise + lOTiIS'-DaoRGDBaKGoldlZ.

1) Die aiif den Tafelu abgobildeton Stucke sind durnh einou Stern her*
vorgehoben.
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"O. 0 . J .

Rf^ In einein Perlkrcisc befuBtcs sclnvcbericlcs Krcuz.
U m s e h r i f t i n c i u e m P c r l k r e i s e

l O I i I S K a ' .
Dm. 18 mm. Gw. 1,08 gi\ (Berlin.)

*4. 10. J. 2 P f e n n i g - S t ii c k.
Vf. In eincm Pcrlkrcise grower J:Jog(?n. dai-iibor drei

Tiirme. Im Bogon AVai)i)cnschii(l mit doni Adier.
Jedcrscits zwci ubercinandcrstohcndc iiingcd,

Rf. In einem Pcrlkreisc dcr hi. Petnu'^. von vorn, in
lialber Gestalt mit Nimbns. rcchts den Ivreuzstab,
links den ScliUisscl; vor ihm "Wappenschild mit
A d i c r .

Dm. 16 mm. Gw. 0,35 gr. (Berlin.)
E i n s e i t i g e r Pfennig.

In einom Perlkreise Wappenscliild mit Adlcr (an
Stelle des Schwanzes eln K), iiber dem Schilde
®I°, zii beidon Seiten 2 iibereinandergestellte
Pingel.

Dm. 14 mm. Gw. 0,30 gr. (Berlin.)
G r a f O t t o . 1 5 1 6 — 1 5 3 5 .

I . 1 5 1 6 — 1 5 2 5 .
6a, 0. J. D 0 p p e 1 s c h i 11 i n g e.

Vf. In einem oben, nnten, rcchts und links durch-
brochcnen Perlkreise ein Blumenkrenz, auf dessen
Mitte iiinerhalb cines kleinen Perlkreises "Wappen-
schild mit Adlcr. Umsehrift in einem Perlkreise
' O T TO - G K AV- ^ E R K T — ^ B E R G — .

Rf, In eincm oben und nnten durchbrochenen Perl
kreise und eincm Schlingenkreise der hi. Johannes
mit dem Lamme, von vorn. mit Nimbus. Unten
cin breiter Ausschnitt, darin ein Wappenscluld
mit AdIer zwischen zwei Ringeln; in jeder Ecke
des Ausschnitts drei Kingel. Umsehrift in eincm
Perlkreise MOT# ETA " II - 0' o R1TBER °.

Dm. 30 mm. Gw. 3,67 gr. (Berlin.)

i
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_ I " O T T O ® — " G R A V ^ — ^ E T O ^ — ^ E I T B ' " — .

Kf. •'MOIiETA^R —O'KITBER'—,
Dm. 30 mm. Gw. 3,09 gr. (Berlin.)

'7. 1519 V i c r t el - S c li 11 lin g.
V/. Ill cinem Perlkreise der Adlcr. Umsclirift in eineni

Pcrlki-eisc © OTTO « COffiQS °D »RIBBOKG\

Rf. In cincm Porlkrcisc Krone von untcn. XJmschrift
in cincm Perlkreise ® CIVITaS I RIDBORG' »
1 o 5 o 1 o 9.

Dm. 19 mm. Gw. 1,1 gr.—0,804 gr. (Berlin.)
0 . E i n s o l t i g o r P f e n n i g .

In eineni Perllireise doppeltgeschwanzter schrei-
t e n d e r L o w e . U m s c h r i f t i n c i n e m P e r l k r e i s e
¥ O T T O C O M E K I T B E .

Dm. 15 mm. Gw. 0,35—0,36 gr. (Berlin.)
I I . 1 5 2 5 — 1 5 3 5 .

9. 0. J. V i e r t e 1 - T a 1 e r.

Vf. In cincm obcn iind unten durchbrochenen Perl
kreise bchelniter Wappenschild mit Adler. Um
scl i r i f t in c incm Per lk re ise OTTO GRAVE = ■
R I T B E R E \ S ' .

lif. In einem Perllvrcise Brustbild des Grafen mit
Pelznii i tze von rcchts. Umschrift in einem Perl
kreise DNVS • SIT • LWDANIDVS ■ IN ■ ETN •.

D m . 3 0 m m .

(Nacli der Sammlung rarer und merkwurdiger
Gold- und Silbermiinzen 2. Forts. 29 bei Grote,
Mzst. IV. S. 319. 5 Taf. 10. 10. — Madai 4353.)

abg. oben S. 337.
10. 0. J. E i n s c i t i g e r Heller.

In cincm Perlkreise vierfeldiger Wappenschild mit
dem Rietbergischen Adler als Mittelschild (1 und
4 Bar von Esens, 2 und 3 Wittmunder Peitschen).
tJber dem Schi lde oRo.
Dm. 13 mm. Gw. 0,18—0,33 gr. (Berlin: ver-

schiedene Stenipel)
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G r a f i n n e n I r m g a r d u n d W a 1 b u r
1 5 6 3 — 1 5 7 6 .

1 1 . 1 5 6 7 T a l c r .

Vf, In einem Perlkreise groJ3er, liingi^geteilter, deut-
scher Wappenschild mit dem Adler iind deni
gevierten Wappen von Esens (Bilr) and Witt-
mund (2 gekrcuzte Pcitschcn) zwischcii 2 Kingeln;

1 d a r u b c r ^ 1 5 6 7 d a r i u i t e r 2 K o s c l i e n . U n i -
1 s c h r i f t i n e i n c i i i P e r l l v r c i s e M O ^ N O ^ A R G ®

ERME ® WOL ^ RITF @ ESE ^ STE ® WIT
' K r o n e ,

Rf. In einem oben iintcrbrociienen Perlkreise unter
Ii cincr ICi'ono der Doppeladler niit deiii Keichs-

1 apfel ai i f der Brust. Uinschri f t in einem Perl
kreise ^ xMAHIMILIA ^ 11 ^ mP ® AVG ^ P^

, F ® D E C R E T O
' D m , 4 3 m m . G w . 2 8 , 8 — 2 9 , 1 5 g r .

(Normalgew. 29,226 gr). Sammliing des Hcrrn
Gelicimrat AV. Vogcl-C'hemnitz

*12. i 1567 '6 Albus-Stuck.
V/' wic cben, nur 1567 und oline die Koschen iinter

dom Schilde -MO^NO^AKG^ERM'WOLnilTPo
E °

Rf. wie eben, nur MAX! °II ° ROM'' —«IMP.SEM"
AV G V.

Dm. 28 mm. Gw. 4,21 gr. (Berlin.)
(Normalgew. 4,54 gr).

13. 1567 ly^ A 1 b u s - S t ii c k.
y/. wic eben, nur iiber dem Schilde ein Ringel.

^ MO o NO o ARGE O RITPER 1567.

Rf. wie eben, nur • MAXI-II-ROM• IMP• SEM-AV-
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Dm. 22 mm. Gw. 1,63 gr. (Saimnl. Dr. A. E.
Ahrens-Hamburg.)

(Normalge-sv. 1,798 gr).

14 O. J. H 0 b 1 p f c n ii i g.
Adler uber Mi ih lc isen im Sc l i i ldc , daruber R.

I (Das Stuck ist nicht mit volliger Sicherlieit
hier anziisetzen.)

Nacli deni Original in dcr stadtischcn Miinzsanimlnng zn Bielefeld.

Graf Jnhann ill. von 0 s t f r i c s ] a n d.
1 6 0 1 — 1 6 2 5 .

*15. ;0. .1.

=16. 0 . , 1 .

11/2 f a c h e r G o 1 d g ii 1 d e n,
V/: Dreifaeli behelmler, zweimal gcspaltener Wappen-

Rchild mit "Wappon von Rietbcrg, Ostfriesland und
Esens—Wittmund (Uitztercs quadriert) mit Vliess-
o r d e i i s k c t t c . U m s c h r i f t i n e i i i e m P c r l k r e i s e
. MO : N: AYR I • G • V • H - Z - V • 0: R —

R/: 111 cincm Perlkreisc der Rcichsadler mit Reiclis-
apfel iinter eincr Krone. Umschrift in einem Perl
kreisc MATH. I. D: G. EL. KO ■ IMP ■ SEM • AVG

Dm. 24 mm. Gw. 4,45 gr.
(Nornialgcw. 4,87 gr.)

(Sammlung des Herrn E. Lejeune zu Frankfurt a. M.)
G 0 1 d g u 1 d e n.
Vf. voni gleiclicn Tj^pus wie das voraufgehende Stiick.
R/: . MATTHl - D ■ G . RO ■ IMP • SEM • AVGVS • —
Dm. 22 mm. Gw. 3,15 gr. (jyormalgew. 3,248 gr.)

(Kaiserliches Miinzkabinett in Wien.)
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17. ! 1621

1 8 . 1616

^19a. 1618

1 9 b .

d i c k c r D o p j) e I t a 1 o i'.
yf. Dreifach behelmter, zweiinal gospalloner Wappen-

sehild. * - lOAX ; CO ; KV * 1) ~ I FRt OR*
E T + K I T P *

H/! Gokronter Duppcladler zwischen 1—GZ—1 Um-
sclii'ift ill eiiunii Pcnlkn;i.so * K1£KD * II ♦ D* G»
K L * R O * I M * S E M * A V G +

Sainiiilung J^uncr-Ht'lblng 1903, nr. 11969.
Saninilung Wilniersdorffcr - • J. [ianiburgcr 1907

— n r. 9704 .

Taler. I. Art. (—1619)
Yf. In. eincni oben durchbrochencn Perlkreise drci

nebencinandcrstehende drcifach bclielmtc AVappcn-
scliilde (1 11. 3 span., 2 franz.) mit Wappen von
Rictberg, Ostfricsland und Escns—Wittmnnd
(letzteres quadvicrt). Umschrift in cincm Perl
k r e i s e l O A N . C O M . E . — D O . O R . E . E . —

R/' III einem oben untcrbroclicncn Perlkreise dor
Rciclisadler mit deni Reichsapfol auf dcrBrust unter
einer Krone. Zu den Soiteii der Fiinge 16—16.
U m s c h r i f t i n e i n e m P e r l k r e i s e M AT T I A S . I . D .
G . ROMAN . IMPER : SEM : AUGU : —
(D. J, Madai, vollst. Thaler Cabinet 4332, Abdruck

iin Museum zu Eniden.)
V/: nobon deni mittleren Holme 1—6/1—8 Umschrift

• lOAN: COM: ET : DO : FRl : OR ■ ET : RIT - —

R/3 ohne die Jahrzahl. Umschrift * MATHI - I - D •
G • RA • ROMAW • IMPE • SEM - AVGV • Mzz. a. —

Gew. 28,3 gr.
(Madai 4333. — Samml. des Kerrn Geheimrat

W. Vogel-Choninitz.)
V/. Umschrift JOAN . COM . E . DO . FRI. OR. ET .

R I T . —

Rf. Umsclirift MATHI. I. D . GRA. ROMAN. IMPE.
SEM . AVG . —
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11. Art. (1619-1625)
20. j 1621 \ J. Dreifach bchelmtcr, xweimal gespaltcncr Wappen-

scliild init Adler, Havpyie iind dem gevierten
Wappen von Esens iind Wittmund in einer
VlietjsordenskettG. Umsehrift in eineni Perlkreise

IOAX;rOM;ET*n-JFR*OR*ET*RlTP;-
Rf. In oinom obon untcrbrochonen Per lk ie ise dcr

Rcichsadlcr niit Reichsapfel imtcr cincr Krone
[ I zwischen 1—'ojZ—1. Umsehrift in einem Perl

k r e i s e F E K D l M - D : G E L R O M I M P
S E M - : - A V G V —

* 2 1 . 1 6 2 5

Rf. 1—6/Z—5.
Gew. 28,6 gr,

(Saniinlung des Herrn Br. A. E. Ahreus-Hamb.)
*22. 0. J. Vf, derselbe Stempel.

Rf. olme Jahrzahl. Umsehrift *FER*II*D*G*EL*
RO*IM*SEM*AVG*- Gepriigt 1625.' (Laiidesnniseum zu Minister i. W.)

23. 1621 j Vf. anderer Stempel.
Rf. zu den Seiten des Kopfes und dcr Fiingc 1—6/Z~l

24. i 0. J. Vf lOAN. CO . E . I). — FR . OR. ET RITP . —
Rf aber oline die Jahrzahl Umsehrift FER. II. D .

G . EL . RG . IM. SEM . AVG —

V i e r t e 1 - T a 1 e r.

*2oa.l 1619 Vf. Jn einem oben durchbrochenen Perlkreise ge-
kronter, verzierler, gevierter span. Wappenschild
(1 Adler, 2 Harpyie, 3 Peitsohen, 4 Biir). Um
sehrift in einem Perlkreise 10 . CO . ET DO .
F K l . O R . E T R I T

Rf Fn einem oben durchbroehenen Perlkreise der
Relchsadler unter einer Krone, daneben 16—19
ITint^chrift in einem Perlkreise MAT . 1. D . G .
ROM . IMSEM . AVG . -
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2 5 b .

25 e.

2 6 a . 1 6 1 9

2 6 b .

26 c.

2 6 d .

2 6 e .

27 a. 1619

V/. lOH . (VM . ET DO . FR . OR . 1^:T KI . -
Rf. MAT . 1. D . G . ROM . IJESKM . AVG\^. —
V/. wie Xo. 25 a.

Rf. VKRD . II - D . G . KO . IMP . SKM . AVG —
Z Av 0 1 f t c I - T a 1 e r.

V/. In cinern oben und mitcii durciibrocheiicn Perl-
krcise gckrontur, vurziorter, geviorter S2)an.
Wappenscliild mit Adlei", Harpyie, gekr. Peit-
schen und B i l r. Umschr i f t i n e inem Per l k rc i se
• lOH CO ET ■ DO ■ Fl i l " OR ' ET - RIT • —

Rf . I n e inem oben du rchb rochcnen Pe r l k r c i se do r
Reiclisadbr mit Reichsapfel, darin \Z unter einer
Krone, zn dcren Seiten 16—19. Unischrift in
einem Perlkreise MAT • D ' G ' ROM ■ IM" SEM "
A V G —

Vf. lOPI CO ET DO E. OR. ET RIT —
Rf. MATI. D . G . ROM . IM . SEiM . AV . —
Vf- 1011. CO ET . DO . FJi . OR . ET . RIT . —

Rf. KERD . ] . 1. D . G . RO . IMSEM . AV . —
Vf lOH • CO ET - DO . KRI OR " JiT • RIT . —
llf ohne Werlzuiil. MAT - I ■ 1) ' G * ROM ' IM •

S E M ' AV G —

Vf lOH • ro ■ i-:t ■ do • fri • or ' et • rit ■ —
Rf ohnc Wertzahl FPR ' 11 ■ DG ROM ' IM • SEM ■

A V —

S c li r c c k e n b e r g e r.
Vf In einem oben und unton durchbrochcnen Perl

krcise gekronter geviertcr si)an. Wappenschild
init Adler, Harpyie, gekr. Peitschcn und Bar.
Unischrift in einem Perlkreise lOH * CO " ET •
DO ' FRI ' OR • ET • RIT ■

Rf In einem oben durchbroclicncn Perlkreise der
Reichsadler untcr eincr Krone, zu deren belden
Seiten 1 * 6 — 1 ' 9. ITmschrift in einem Perl
kreise MAT. I. D * G- ROM * IM " SEM ' AVG * —
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2 7 b .

2 7 c .

* 2 8 . J 619

^ 2 9 a . 1 6 1 7

2 9 b .

3 0 . 1 6 1 7

3 1 .

32 a.

1618

1 6 1 9

Vf. ' lOH • CO ■ ET • DO ■ FRI' OR - ET - EI —
Rf. MATI - D ' G . ROM ' IM ' SEM - AV ■ —

1 • 6 * — ' 1 • 9

Vf, ' lOH CO ET. DO FRI OR ' ET • RIT- --
RJ. EER ■■ I-1- D ' CT • RO ' IM ' SEM " AVG ' —
VJ. ■ lOH ■ CO ■ ET- DO ■ FR ' OR ' ET- RIT- —
Rf. FERD ■ I ■ 1 ■ D ■ G ' RO ■ IM • SEM * AVG " —

Klil)pe von 30 mm Scitenliinge. Gay. 10,80 gr.
(Kaiserliches Miinzkabinett in AVien.)

A d 1 c r s c h i 11 i n g c. I. Ait.
Vf. In cincm oben clurchbrochencn Perlkreise ge-

ki'onter verzierter Gfeldiger Wappenschild (1 Har-
pyie, 2 Adler, 3 u. 6 Bilr, 4 u. 5 gckrenzte
Peitsclicn) zwisclicn 1—6/1—7 auf Andreaskreuz,
das in die Umschrift liineinragt. Umsclirift in
einom Pcrlkrcisc 10 " CO " — E • DO " F * —0
E T . R - I T E R . ; . -

]lf In einem oben durclibrochcncn Perlkreise der
lieiclisadler, iibor dessen Fliigehi 2 Stcrnclien
nnler ciner Krone. Umschrift in einem Perlkreise
MATTIAS . ] . RO' I ■ SE ' AUGUS " -

Vf 10 ■ CO • E • — D • F ■ 0 ■ E ' — RITBE - —
Rf ★ MATTIAS . ] . RO ■ IM ' SE ' AUGU —

I I . A r t .

Vf wie No. 29a, oline Andreaskreuz und Jahrzahl.• lOH' COM- ET- DO" FR" OR" ET-RITBER-

Rf In einem oben durchbroclienen Perlkreise der
Reichsadler unter einer Krone, zn deren Seiten
16—17. Umschrift in einem Perlkreise MATHI-
D ' G ' ROMAN ■ IMP ' SEM " A ' —

Vf lOH ■ COM • ET. DO FRI OR - ET- R1' —
Rf. 16—18 Umschrift MAT-I-D-G-ROM-IM ' SEM'

AV G V S - —

Vf 10 •(•••) 35T . DO • FRI - OR • ET ̂  RIT • —
Uf^ • 19 MAT. I. D • G- ROM. IM' SEM ' AV —



3 4 6

32 b.

32 c.

* 3 3 . 0 . J .

3 4 . 0. J.

35 ;u 1C19

3 5 b .

35 c.

W. B 11 s e;

E (
9

. jF" Oi l
l A I AT I . D

' E T - U [ T .

G ■ KG • IM • S E M

Vf. • lOH • CO
Rf, 1 ■ 6 • — 1

A V • —

Vf. lOIi . COJI. ET . DO . FR . OR . E'J^. RT. —
RA 16 — 19 MATT. D. G. KOM . IM . SEM . AVGV -
Vf. • rOH'CQ-ET.DO-FU-OK-ET.KJTJ^EKG; —
Rf. • JIATHI*D • G• KO.M- UIV: i^KMV: A\^GVST' —

Klippc! von 32 mm SeitcMilange. G\v. 11 gr.
(Sammlung dos Hcrni ])r. mod. A. )v Ahrons-

flamburg.)
i l l . A r t .
Tn dncm obcn durelibrocboncn l\Mlkrdse ge-
kronter Gfeldiger Wappcnschiid (1 Harj)yu', 2 Adler,
3 u. 6 Biir, 4 u. 5 Peitschon). Umsclirift in einem
IVr]krdse^]0:C0:E:D0:ER:0:p7r:TilTBT^^—
In einem oben und union diirclibrochonon Porl-Rf,
kreise Keich?adler unter einor Krone niit uber
jedem Fliige], Umsclirift in oiiieiii Perlkreise
MATTIAS -1. li. — 0 . I. SE . AUGUS . —
I V. A r t .

^ In ciiiem obeii durohbrocheneii J'crikroiso ge-
kronter, vcrzierter, goviorter s])an. WappoiiadiiJd
mit Adler, Harpyio, Peitsdien und Biir. Zii den
Soiten des Schildos cin Stcrnchen. Umsclirift, in
einem Perlkreise ' lOII ' CO " ET ' DO ' (verwischt)
• R I T . —
In einem oben durchbroclionon Perlkreise dor
Rcichsadler mit Apfel untcr einer Krone, zii
tieren Seiten 1' 6' —' 1 * 9' Umsdirift ill einem
Perlkreise FERD • I-1- D *G* KG' IM* SEM' AV- —

Vf- • 10 H • (10 • ET • DO • FR' OR • ET • RIT - ~
Rf. FER. 1I D*G-R0M. IM. SEM. AV-16 — 19
V f . l O t r c O ' E T- D O - F R I - O R - E T- R I T- —

Rf. MAT!. D • G- ROM • IM' SEM * A VG • 1' 6 —" 1' 9
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36 a.

3 6 b .

36 c .

36c l ,

^3ee.

36 f.

36^.

37 a.

K e II c r c F ii r s t e n g r o s c li e n.
Diese aus cler ICipperzeit stammenden Stiicke zu
V21 Taler, die keinc Jahreszahl trageii, zeigen
ein aiiKorst robes Gepriige. Dor Biirchmesser
belriigt 26—28 mm luid das Gewiclit 1,9—2,7 gr.
I . A r t .
Ill bogigor Einfassuiig die durch cine vertikale
Linio getrennton Wappen von llictbcrg nnd Ost-
frieskind, dariiber Mzz. a. Uinsclirift in eineiu
Perlkreise LANTMVNTZ - XXl- ZVM - DALER —
In eineni Perlkreise dcr Keichsadk>r niit Reichs-

apl'el, darin Z\. Umschrift in cinem Perlkreise
FERD ■ 11 • D ■ G' ROM' IM' SEW: AVGV'
. LANTMVNTZ- XXI. ZVM-DALER. —
FERl) • 1 r D ■ G' ROM' IM' SEM' AVGV'
o h n o M z z . L A N T M V N T Z • • • Z V M * D A L E R —
ERD M r D • G • ROM' IM' SEM " ''
o h n e M z z . L A N T M V N T Z - X X I " ' ' D A L E R -
• • ■ R D - I I ' D - G ' R O M - I M - S E M ' AV-

o h n e M z z . - r. L A N T M V N T Z . X X I . Z V M - D A L E R -
FERD • I r D • G • ROM' IM' SEM ■ A VG •
o h n c M z z . L A N T M V N T Z - X X I . Z V M - D A L E R —
wie 36 e.

w i e 3 6 e .

In einem oben dnrcl ibrochcnen Perlkreise der
Reiclisadler niit Reichbapfcl, darin IZ uiiter
e i n e r K r o n e . U m s c h r i f t i n c i n e m P e r l k r e i s e

FERD. 1 ] • D • G • ROM' IM * SEM' AV' - Zwitter.

Stempel dcr lif. ist dcr dcr alteren Fiirsten-
groschcn. (Vgl, No. C5a.)
I I . A r t .

\'f. In bogiger Einfassnng die durch einc vertikale
Linie getrennten Wappen von Rietberg nnd Ost-
fricsland, dariiber Mzz. a. Umschrift in einem
Perlkreise * lOH' COM' ET * DO * FRI' OR- ET * R —

yj '

l i f .

Vf.
R f .
V f

Hf.
Yf,
RJ.
Vf.
Rf.
V f

l i f
V/.
R f



W . B a s e :

I Rf, In eineni Perlkreisc der lieichsacllor init Keiclis-
apfel, darin 21. Umschrift in oincni Pciikreise

j LAXTJrVNTZ. XXJ- ZVM-DALKK —
Vf . ■ lO l - rCOM-ET 'D -KK I 'OR 'ET ' IUT- —

i?/ . - : -RITP-LAXTMVNZ XXl ZV K DALEK
Vf. • roH • ('Oil' ET • DO ■ Fill' OR' ET• RITP ■ —

Rf, HITP. J.AXTMVXZ.XXI ZV. H- DAl^KU- -
V f . • 10 i r ( ' 0 I \ r -ET.D0*FRr ( ) J i - l ^ :T.R lT.—
R f . K i T P. M V N T Z . X X J Z V M - H . J ) A ] ; K K . —
y f
H I R I T P. L A X T M V X Z X X r - Z V. R . J ^ A L E l l —
y f " l O H - C O M - E - T D O - F K r O R - E T R r r - —

m . L A X T M V X T Z . X X I . Z V M • D A L E R
. y f l O H ' C O M ' E T . D O - F R r O R - E T . R r r P . —

R f R I T P. M V X T Z - X X r Z V M - R D A L E R —

H I . A r t
yf In ))ogiger Einfassung die diircli cine vertikale

Linie getronnten "Wappen von Oi^tfriesland und
Rietberg, dani))or Mzz. a. Uinschrift in eineni
Peiikrcise lOH f'OM E^F . DO . FJ^i . OR . ET .
R I T P —

Rf In eineni Pcrlkreise dcr Reichsadler niit Reiclis-
ap fe l , dar in Z l . Umsc l i r i f t i n c inem Por lk re ise
RITP. LANTMVNZ. XX I . Z . V. R . DALER- :—

y f l O H C 0 , E T. D 0 , F R I . 0 R . E T. R 1 T P —
Rf RITP.LANTMVNZ. XXI '(•••)' R.DALER-:-

I V. A r t .

Vf In einem langsgeteiltcn span. Schilde Wappen
von Rietberg und Oslfricsland. Umsclirift in Perl-
k r e i s e L A X T M V N T Z - X X I - Z V M - D A L E R . —

Rf In einern Perlkreisc dcr Reichsadlcr mit Rcichs-
apfel unter einer Krone. Unischrit't in einem Perl
kreisc • FERD • ir D • G' ROM * IM' SEM' AVGV. —
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V . A r t .

40. — V/. Gekronter goviertcr span. Wappenschild mit Adler,
Harpyio, PoitschtMi inul Biir. Umsclirift in einem
Pei ' lkroiso.

. L JrVXTZ • ZI • ZVM (vcnvischt) li -
Rf. In cincni oben durchbrochenen Kreise der Reichs-

adler niit Keichsapfel, darin IZ unter einer Krone.
Umsclirift in einem Perlkreisc.
• FKJID • 11 • 1) • G • KOM • m- SEM ' AV . -

(Kaiserlic'.lie Eremitagc zu St. Petersburg.)

5 5 e , 5 2 a . 5 6 k .

4 1 a . 5 5 c . 4 G c . 4 9 a . G 3 . l O a . 5 9 b .

A )) 1 e 1 g r 0 s c h e 11.
Apfelgroselioii wnrden untor deni Grafen Co

lumn JIJ. walu'scheinl icl i nnr bis zum Jahre 1620

gosclilagcMi. J)er Auktioiiskalalog Ad. Hess Naclifoiger
i^Vaiikrurt a. M. Xf. 1903 erwiil int unter No. 5691
einen Jiietberger Grosclieu v. J. 1622. Dieso Angabe
beniht, wlo dem Vorfasser mitgeteilt wurde, auf
einem Jrrtume; das Stiick war vom Jalire 1620.

Z e i t s c U r i t t £ U r N u i i i i f l m a t i k . X X I X 2 3



3 5 0 W . B u s e :

t41a. 1615

b .

t42a. 1616

b.

c .

^ 3 .

Der Durchmesser der Groschcn ijctragt bis zum
Jahre 1618 ctwa 19—18 mm, 1610 unci 1620 nitr
17—15 mm. Das Gewiclit bctriigt bis 1618 durch-
schnittlich 1,3 gr, 1619 etwa 0,9 gr und 1020 nur 0,7 gr.

Nach den Vo rde rse i t en habcn w i r 10 A r ten zu
unterscheiden. Die Rilckseitc ist bei alien folgende:
In einem oben durchbrochencn Pcrlkrcise Koichsapfel
mit Blumenkreuz; in der untorcn Hali'tc des ApfelsZ4,
zu den Sei ten des Kreuzes die Jal i rzahl . Unisel i r i f t
in einem Perlkrcisc. Bci den Grosclien o. J. 1620
fehlt der Innenpcrikreis.

I- Art .

y/. Zweifach behelmter, deutscher Wappenschild niit
Harpyie und Adler, den Innenperlkrois uud die
Schrift oben und unten durchbrecliend. Um-
schrift in einem Pcrlkreise
■ l O ' C - E - D ' — * F. O - E R I . ~ ~

Rf . mat . i . ro- im*s*a - 1G—-lo .
Vf, 10 . C . E . D — F . 0 . E . RI. —

Rf- MAT . I. RO . DI . S . A . 16—15.
I L A r t .

Vf. Adler und Harpyie in bogigcr, scliikUilinliclier
Einfassung, durch eine vertikale Linie getrennt,
dariiber 2 Punkte und Mzz. a. Innenkreis unten
angedeutet. Umschrift in einem Pcrlkrcise.' 10 • CO * ET-DO • F • OR • ET • RI • —

MAT-I *D ■ G • R • IM* S ■ A • le—16.
Vf. ■ 10 (verwischt) DO ' FOR " ET ' RIT • —
Rf- MAT-I- (verwischt) 0-IM'S*AV 16—16.
^7. * 10 ■ CO • ET ' DO * F ' OR ' ET • RJTB " —
/</". MAT-I • D • G * RO • IM • S • AV: 16—16.
y/' ■ 10 * CO ■ ET • DO ■ F • OR • ET-RITB * —

Rf- MAT-I • D • G ■ RO * IM • S • AV: 16—16.
Klippe vom Stcmpel des Groschens Nr. 42 a mit
23 mm Seitcnlange.
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1017 F/. • 10 • CO • ET-DO * F * OE ' ET ' BIT —
Kf, HAT • D ' G • KO ■ BI • S • A • 16—17.
Vf, wie eben.

Rf. MAT-I-D • Ct ' RO • Ur S ■ A ■ 16-17.
F/. ' 10 • CO • ET . DO • F ' OK ' ET • KIT- —

Rf. MAT-I D-G-EO-BI-A- 16-17
V f , 1 0 - C 0 ' E T - D 0 - F - 0 R * E T - E I T B - -

Rf. wie 44b.
V f - l O - C O - E T. D O ' F O R - E T E I T ' -

Rf MATI-D ■ G ■ EO * I * S • A 16-17
Bci don folgendcu Stiicken fehlen die beidenPunkto

1 6 1 6 V f - l O ' C O - E T - D O ' F. O E - E T - E I T - -
Rf MAT-D * G • EO * Br S • AV • 16-16
Vf ' 10 • CO • ET • DO • F • ET * EIT ■ —

R f M AT- I - D - G - E O - I M * S * A - 1 6 — 1 6
V f I 0 ' C 0 - E T- D 0 ' F R * 0 E - E T- E I T ' —

Rf MAT-D • G • EO • Br S * A * 16-16
Vf • 10 • CO * ET • DO * F • OR • ET * PIT —

i Rf. MAT * D • G • EO • BI • S ' AV 16-16
1 6 1 7 V f . l O - C O - E T- D O ' F - O R ' E T- R I - -

Rf MAT-D • G RO • IM • S • AV ■ 16 • - ' 17— I Vf lO'CO'ET'D-F-OE'ET'EI- —
i Rf wie No. 4.5c, nur '1*6 — *1-7

Vf ' 10 ' CO ■ ET • DO ' F • OE • ET-EI' -
, Rf MAT I D-G*EO-BrS-A- 16-17

— P7. • 10 * CO • ET-DO • F ■ OR • ET ' Er -
Rf MAT-D*G'RO-BI S 'A ' 1 -6- - -1-7

1618 Vf 10 • CO • ET * DO ' F ' OE ' ET ' EITBE ' -
Rf MAT ]) ■ G * EO • BI" S • AV 16-18
Vf K) * CO • ET ■ DO • F OE ■ ET-EIT ' —
Rf MAT ■ D • G • RO ' Br S ■ A • Mzz. a 16-18
Vf wie 47 b, nur ET-
Rf wie 47 b, doch ohne Mzz. a.
Vf • 10 ' CO • ET . D ' F • OE • ET. EI- -
Rf MAT-D ' G • EO ' Br S • A • 16-18.

2 3 *



3 6 2 W. B u s e;

4 8 a .

b .

c .

d .

e .

f .

t49a.

b .

c ,

oOa ,

h .

c .

5.1.a.

b.

t52a.

^ V f . l O T O - E T - P O F O K K T R I - —
Rf. .ArAT-I J)-G • KG ■ • S • A • iG-]8

1 6 1 9 : n ■ 1 0 * ( ' 0 ' K T - D ■ F ' O K - E T K l ' —

Rf. MAT-J) • G • K • JM • S • A ' 1*0 —1 "9
1619 I Vf. wie 48 a.

R f ' F E i r J - S ' A - I ' G ' — - I ' D .
Vf ' 10 • CO • ET-IJ • F-OK • ET-KIT. —

Rf ' MAT-I) ■ G ■ KO • IM ■ S ' A • IG 19.
Vf • 10 ■ CO ■ ET I) F OK • ET-KlT- —
Rf FEK-I I - ( . - - )S-A' l -G—■1-9.
Vf wie 48 c.

Uf wie 48b, nur *16'—*1'9*.
Vj. wie 48 e.
Rf wie 48o, nur 1'6'—*1'9.1020 i 17; TO ■ CO • ET-]) ' • Oir ET ■ K1 ' —' Rf FEK-iI.])-G- I'G—-Z-O.
y f J O C O E T J ) - F 0 K E T- K 1 T- —

Rf FEK- I-i-J) - G • K- l-G—-Z'U-
' iO - CO 'ET j) .FO ET-K ' —

hf FEK • 11 • 1)G 16—ZO.
I I I . A r t .

1016 Vf: Harpyie iiiid Adler in hoglger, schildabniichor
Einfassung, durcli oine vertikale Linie getrennt.
Innenperlkreis unton angedeutet; (iben Mzz. a.
Unisclirift in oinem Pcrlkreise.
10 . CO . ET . DO . F . OK . ET . KIT " —

Rf MAT 1)G KO * IM ' S ' AV 16—16.
l^f. MAT . r. ]) . G . K . 1 . 8 . A . 16 .—16.
A7; MAT . T1). G . K . IM . S . A 16—16.

1617 Vf TO . CO . ET . DO . F . K . ET . KITB —
[ R/\ MAT DG KO * IM * S * AV 16—17.

— yf 10 . CO - ET. DO . F. OR . ET . KIT * "

nf MAT. I . D . G . KO . IM . S IG.—17.
I V . A r t .

1616 If. Adler und Harpyio in l)ogigor, Kcliildiilinlicher
! Einfassung, durch eine verfikale Liiiie getrennt,
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b .

c .

53;x.

b .

c .

cU

o 4 a .

1).

0 0 a .

b .

c .

cl.

t c .

1 6 1 7

1 0 1 8

1 0 1 0

1 0 1 0

/.y.
ly-
Rf.
V ' \

B/:
r/-
B f .
Vf.
R f .
l y .
R f .
y f -
R f .
y r
R f ,
Vf .

B f .

Vf-

R f .
R f .
V f .
R f .
v r
R f
Vf-
R f

Innciiperlkreis unten angedeutet; an Stelle des
llzz. a verscliiedene Zeichen. Umschrift in eineni
P e r l k r o i s .

10 CO - KT • DO ' F ■ Oil ET ' KIT° ^
MAT. 1 ■ ir G • 110 m • S * A • 16-16.
10 . IM: . D . F. 0 . E . KITBER : +
.MAI. 1. D . G . 11. IM. S . A* 6-16.
wie 52 b, niu' KJTBERG' ^
wie 62 b.
• 10 • CO ■ ET DO F OR DT RITB ' ^

MAT • X)' G • RO • Br S ' AV 16-17.
• 10 ■ CO • ET-DO ■ OR • ET " RITB ' ^

MAT * D ■ G • RO • IM' S • AV * 16-17.
lOH • CO • ET . DO • FR ■ OR ET • RITB ^
^Yie 53 b.
• lOH • CO ET DO • FR • OR ' ET KITBE ' ^

wic 53 b.

10 CO ET DO • F • OR ' ET RIT - ^
MAT • D • G • KO ■ IM • S ■ AV ' 16-18.
• 10 • CO ■ ET • DO • F • OR ' ET-RITB " ^

MAT • D • G • RO • IM * S * A * 16-18.
V . A r t .

Harpyic iind Adler, zweifach belielnit, die Sclirift
obcn und Tuitcn diirchbrccliond; Innenperlkreis
obcn angedoutet. Umschrift in cinom Pcrllvreisc
1 0 - C - E D — F . O ' E - R : ~
M A T - l - D ' G - R - I M - S ' A
wie ebcii, niir 16'—'16.
1 0 - C - E D - - F O ' E ' R -
M A T - I D : G - R ' r S ' A '
10 * C-E-D —F-OER —
M A T I - D - G - R - l ' S - A *
l O ' C E D — ' F . O E ' R —
MAT ■ 1 ■ 0 : G ' R * I * S * A T (Toil vom Mzz. a)
1 6 - — 1 6 .

Mzz. a. 6—16.

1 6 - * 1 6 .

Mzz. a 6—16,



3 5 4 W , B u s e ;

i56aJ I6J.6

b .

c .

d .

e .

tk.

5 7 . 1619

5 8 . 1616

I*A

Rf.
Vf-
R f ,
Vf-
Rf.
Vf-
R f .
y r
R f .
Vf.
R f
V f
R f
V f
R f
v r
Rf.
y p
R f
v r

Vf.

R f

v r

V I . A r t .

In cinem Perlkrcise Haipyie und Adicr, Um-
schi i f t in ei i ic in Fer lkrcisc.

10 • C • E • 1) • F . O ■ E • KITBER ' —
MAT. I • D • G • K • lU • A * 6 •—10.

• 10 • C * E • 1) ■ F . 0 • J': • KITJ^: —

M A T - I - O - G - K - I M - S - A 6 — 1 6
■ 10 • C-E-D ■ F , O • E . KITBEK ' —

■ MAT• I• D • G • K • JM■ S ' A 16 '—16
• 10 • C-E D • F • 0 ■ K ■ RITBEKG ~

MAT-I-D ' G ■ K • DI • S ■ A • Hzz. a .6 —"6
V 1 0 ' G - E - D - F . 0 * E ' K I T B E R * —
™ No. 56 a.

IC E • D • F . 0 • E-RITBERG ' —
w i e 5 6 a .

- l O - C - E - D - F - O - E - R I T P E R - —
M A T - I - D - G - E - I M - S - A - 6 — 1 6

■ 10 • G • E O F . 0 . E • RITBER . —

• M A T - I - D - G - R - I M ' S - A . 1 6 — 1 6 .
I O - C - E - D - F . O * E - R I T B E R G —

M AT - I - D - G R I M - S A - 6 — 1 6 .
■ 10 • C-E • D • F . O • E ' RITBERG

liVie ])^o. 56 d, mir 6—16,
* 1 0 ' C - E - D - F. 0 ' E - R I T B E R G : —

■M A T - I - D - G - R I M ' S ' A ' 1 6 * — 1 6 .
V I L A r t .
Ill cincni Perlkreise Adier und Harpyie, dariiber
Mzz. a. Unischrift in cinem Perlkreise
* 10 • CO • ET • DO • F . OR • ET ' RI * —

MAT DG RO • IM S " A 16—19.
V I I I . A r t .

Ovaler, langsgeteilter, zweifacli beliclmter Wappcn-
scliild mit Adler und Harpyie, rcicli verziert,
die Sclir i f t oben und unten durchbrechcnd. Uni-
schriit iu eiuem Perlkreise
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oOa.;

t b .

1 0 1 8

1 G 1 8

R f

A'/:
l y .
R f

00 . 1017 : y f -

61.1 1619
R f
V f
R f

62a. 1616: Vf

b .

i

t63.;
1
I

6 4 .

1 6 1 7

1 6 1 9

R f .
TV-
A7-
V f
R f
V f
R f

l O ' C - E - D - F . O ' E - R : -
j M AT I D ' G ' R I M - S ' A 1 6 — " 1 6 .
l O - C O ' E ' I ) - — O R ' E ' B —
MAT -T) ■ G ■ RO * m ■ S • A • 10-18.
1 0 - C O ' H D ' — F O - K H - —
MAT 1) • G • EO ■ Ur S ■ A • 16-18.
I X . A r t .

Ill cinem oboii tUn'chbrocheiicn Perlkreise Adler
uiul Harpyie in bogigcr, schildahnlicher Ein-
fassung, durcli cine vertikalc Linic getrcnnt;
dariiber Mzz. a. Umschrift in einem Perlkreise
• 10 • CO • ET , DO • F' OE ■ ET-EI * -

. MAT-D • G ■ RO • Ur S • A • 16—'17.
w ie Ko . 60 .

wie No. 60, nur 16—19.
X . A r t .

Tn eineni Perlkreise Adlcr iind Hapyie in bogiger,
schildahnlicher Einfassnng durcli eine vertikale
Linie getrennt; dariiber Mzz. a, Unischrift in
e i n c n i P e r l k r c i s c
• 10 CO '.ET-DO ■ F • OK ■ ET ' RI —

MAT • D • G ■ KO • BI * S • A ■ 10 -'10.
• 10 • CO ■ ETT)0 • F • OK • ET RI" —

MAT-D * G-KO ■ IM * S ■ A ' 16-16.
10 ■ CO • ET-DO ' F • OR ' ET RIT ' —
^Yie ebcn, nur AV. 16'—'17.
wie No. 62 a.
wie No. 62 a, nur 16—19.

*65a. i O. J.

A l t c r c F i i r s t e n g r o s c h c n .

Vf Bchcbntcr, span. Wappcnschild mit Adler, den
Inncnkreis und die Schrift oben und unten durch-
brechend. Umschrift in cineni Perlkreise
. R I T P E R G L - M V N T Z . —



3 5 G A V . B a s e ;

) ) ' -

•r66a. 0 . J .

M).

*67a. 1600

Ay. In citu'jn oben durcliijrocliciuMi IVrlkrciso dor
Jioiclisadlcr mil Keiclisapfol, darin IZ, luitor
oilier Krone. Uinsclirift in oinem ]^M•lkrci^3e
•KKKJ) • II ■ J) ■(;■ KO.Ar].Ai:.SJO]'AV- —

17: JnTPKKG ■ — L .ArVXTZ ' —
A y. . K j ' : i { ] ) - i i . j ) - ( ; - K ( ) , M • o r - s i o t - A - —
17. KITPKKG- — L-.Al\'XTZ- --
A T ( . . . . ) O M ■ i . A r • S K i l - A V G —

Graf Johann IV. 1640—1660.

T a ] 0 r.

Vf. In eineni ohen dnrchbrocluMUMi Perlkreisc drci
ncboneinaiidersteliendc drcifacli holieiinto AVa]>pen-
scliildc (J. u. 8 span., 2 tVanz.) iiiit Wappoii von
Rietbcrg, Ostfriosland inunCscns-AVittiinuid (Ictz-
tore.s qnadriort). Uiiisclirift in ciiiein Perlkreise
rOAX: (mi: : j;0: VIU : O ii- KT: K.h7n^]^:K. —

Ay. In cincMn oIhmi durclihrochoncn Perlkroise dcr
Kcic'Iisadlor init lieielisapt'cl aiif dor Jirust initer
oincr Krone. UinscIirJft in eineni Perlkroise
■FKKj)IXAXI):lJ.i; i) * (IKA * KOMAX- IJIPE-
SIOI' xVVGV '/> — Gcw 28,9 gr. (Dr. Ahrciis-
Hamb.)

A/. ( . . . ) RDIXAXJ) : 1. I - M-D • GRA " ROMAN '
niPE SKM-AVOV/' —

44 mm. G\v. 27,31 gr.
(Kfinigliohos Mrm2kal)inett zn Berlin.)

I f- In einem obon nnd unten durchbrochcnon Perl
kreisc geliarniscliter liittor in wallendeni Ge-
wande, von der rechten Soi tc , vor den F i iScn
verzierter franz. Wapponschild niit schreitendem
L o w e n . S c h i l d i i n d H e l m d e s R i t t e r s d u r c h -
brechon unten und oben die Schr i f t . Umschri f t
i l l o i n e m P e r l k r e i s c M O A R C F R O C N —

KOFa RiaXE ^ —
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Rf. In einem Perlkreisc schrcitender Lowe, Umschrift
i n e i n e m P e r l k r e i s e

C O N F I D E K S D N O j S f O K M O V E T V R ® 1 6 6 0 .

Gw. 25,23 gr.
(Kaiserliche Eremitage zu St. Petersburg.)

b. _ Vj. Se MOARC EROCN —EOED RIDTHE Bg —
Rf. ^vie Xo. 67 a, iiiir ® 1660. Gw. 20,35 gr.

c. — Ty. + MOARC FROCN * — * EOED RIDTHF
, Rf. COXFJDEi\S-DKO KON■ MOVETVR ® 1660

G u l d e n .

68. 1654 Vf Der Typus dor Taler No. 66.
10AN: COM: ET: DO: FRI: DR • ET; RITBER -

Rf FERDINAND: III. D: GRA , ROMAN. IMPE .
SEM . AVGV . untcn 17^3 54.

H a I I j e r Ta l e r ,

'+'69. 1654 Vf' In ciuein {)i)cn durclibrochonen Perlkreisc drei
nel)cncinanderstehende dreifach -bclielmtc franz.

Wappenschilde niit AVappen von Rietberg, Ost-
friesland und Esens-Wittnuind (letzteres qiia-
driert). Unten links vor deiii mittleren Schilde
ein Zainliakon (Mzz, b *). Umsciirift in einem
P e r k r e i s e
■ JOAN • (;0M • ET • DOM • FRIS • ORI • ET •

R I T B E R G • —

Rf In einem oben durclibrochonen Perlkreisc der
Reichsadler mit Reichsapfel unter einer Krone.
Unter den Fangen 16—54. Umschrift in einem
P e r l k r e i s c
. B^ERDINAND VS ■ M • I ■ D • G • ROM • IMP ■ SEM ■
AVG- — (Samml. Dr. A. E. Ahrcns-Hamb.)

Gew. 13,2 gr,
Z w e i M a r i c n g r 0 s c h e n.

♦70., 1654 I Vf. In einem oben diirchbrochenen Perlkreise ge-
kronter, zweiinalgespaltener span. Wappenschild



3 5 8 W . B a s e :

7 2 . 1 6 5 4

mit "Wappcn von Rietberg, Ostfricslaiid u. Eseiis-
' "Wittmund (letzteres quadricrt), CnitiJchrift in

c i n c m P e r l k r e i s e - I 0 A N - ( M v i 3 - F 0 E K I T B - —

j Rf. In cincm Perlkreise ^ II * — MARL * — *
GRO ^ ~ (Mzz. i )) . Umscl ir i f t in cincm
P e r l k r e i s e * V O X F E l X M M S i L B E K - 1 6 5 4 .
Dm. 18 mm. Gw. 1,115 gr.
(Konigliclies Miinzkabinctt zii Berlin.)

Sechs PXennige in K up for.
71. 1654 Vf. In cincm Perlkreise der Adler. l-mschrift in

Perlkreise GRAPFSCHAFFP7r K>:TBERG ^
Rf^ In einem Perlkreise VI, Umsehrift in einem Perl

kreise AXXO JC\ -1-6-5-4 Bhimenkranz.
Vicr Pfenuige in Kupfer.

y f- In einem Perlkreise der Adler.
GRAFFSCHAFET ^ RET BERG ^

R(' In einem Perlkreise II 11. Umsehrift in einem
Perlkreise AXA'O *1.6.5.4. ^ ^ ^

Graf Franz Adolf Wilhelm. 1687—1690.

G u l d e n .

F/1 In einem Fadenkreise gekrOnter, verzierter, zwei-
malgespaltener span. Wappenschiid mit den
Wappen von Rietberg, Ostfrie.sland utul Esens-
Mittmund (letzteres quadriert). Umsehrift in
einem Kerbrande FRAN: ADOL:"\VILH:COMES-
ET-DOMI : FRIS : OKIEN : ET • RITBERG *

Rf. In einem Fadenkreise groJ3 ^ daneben ovaler
Stempel mit springendem RoB, auf dessen Rumpf
IP Umsehrift in einem Kerbrande MOiVETA *
NOVA * ARGENTEA * ANNO * 1688 P N
(Mzz. c).
Dm. 37 mm. Gw. 18,1—18,7 gr.

b. — Rf. ohne Mzz. c.

^73a. 1688
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H a 1 b e r G u l d e n .
♦74. 1088' 17- Typiis des Gulden No. 73. XJmsclirift FRAN:

ADOL:WIL:COM etD:FRIS:OKI: etRITBER^f
; Rf, In cinein Fadcnkreisc groB l danebcn ovaler

Stcmpel niit springendem RoB. Umsclirift in
cincm Kerbraiide Avie eben, nur ANNO 1688

i P N
Dm. 30 mm. Gw. 9,1 gr.
(Konigl. Munzkabinett 2U Berlin.)

Maria Ernestine Franziska. 1690—1758.
G u l d e n .

75. 1693 ly. In eincm Perlkreise Brustbild der Erbgiafin von
links mit Kopfschmuck. Umsclirift in einem
K e r b r a n d e

MARIA ■ ERNEST ; FRANC: GRAFFIN ■ Z:
OSTFRISL : ERBGRAFFIN- Z : RITBERG-

Rf. In eiuem unten durclibrochenen Perlkreise ge-
kronter. verzierter zweimalgespaltener Rundschild
mit den "Wappen von Rietberg, Ostfriesland und
Escns-Wittmund (letzteres quadiiert); zu den
Seiten des Schildes 16—93 und P—N unten ©
ill den Schild hineinragend, Umschrift in einem
K e r b r a n d e
* RITBERGISCHE - VOR- MUNDERSCHAFFT-
Gw. 17,6 gr.
(Filrstl. Fiirstenb. Miinzkabinett zu Donaue-
schingen.)

Maximilian Ulrlch, Graf v. Kaunitz. 1699—1746.
T a 1 e r.

*76.1 1703 [ Vf. Zwei iiebeneinandergestellte Brustbilder des Grafen
und der Grafin von rechts mit lockigem Haare;
der Graf vorn und gcharniseht. Umschrift in
e i n e m K e r b r a n d e
MAXIMIL. - VLR • & MAR • ERN • FRAN • S • R • I-
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^78.

■79.

Rf. Gekronter zweimalgespalteiier span. W.ippen-
s c h i l d d i e S c l i r i f t o b e n d u r c h b r e c h e i u l . I m
rechtcn Fekle der Adicr, im linken Haipyie; im
jii itt leren ein klciner, vierfcldigcr span. Mittel-
schiM (1 u. 3 Seeblunien, 2 ii. 4 Koschen) dar-
ul)er Bar inul gekr. Pcit^elien, daruntcr gekr.
Pc i t s c l i cn u . Ba r ; zu d e n Se i t e n d cs Sc i u l d cs
F L — 0 . U i n s c i i r i f t i n e i n c m K c r l > r a n d e - C O M - A -
CAUX • imii •& K • 0 ■ D. IN • E ■ S ■ ■ & MELRICH
1 7 0 3 - —

Dm. 41 mm. G\v. 29,20 gr.
(Kaiserl. Miinzkabinett zu Wicn.)

G u l d e n .

Vf. Gekronter, franz. Wappenscluld. Die Anordnung
der AVappen wio Rf. von No. 70. Umschrift in
einem Kerbrande
M A X I M I L - L i L R - & M A K I A - K K X K S T - F R A N C ■
S - R - I . —

Rf. In e inem gcker l ) tcn Kreise XXII I I ^ —
MAR IEX — GR OSC H — L E IPZ -FL i ES- - ^
— H - L ' O - U m s c h r i f t i n e i n e m K e r b r a n d e " w i e

eben, nur ^ COM-
Dm. 36 mm. Gw. 17,20 gr,
(Kaiserl. Miinzkabinett in "Wicn.)

Ein M a r i e n g r 0 s c e n.
1703! Vf. In einem PerJkreise linksgew. gekronter Adier

mit Seeblumen im Brustschilde, zu den Seiten
der Fange PL — 0.

Rf In einem Perlkreise i —MARIEN — GROS—.
Umschrift in einem gekerbten Kreise GRAFL-
R I D B - L A N D - M V N T Z - 1 7 0 3 .

S e c h s P f e n n i g e i n S i l b e r .
1703 Vf In eineni Perlkreis linksgew. gekronter Adler mit

B r u s t s c h i l d .

Rf In einem Perlkreise 4* VI — PFEN — H-L-0-
Umschrift wie eben, nur * GRAFL-
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F u n f P f e n n i g e ( S i l b e r ) .
^80.1 1703 \'/\ In einem Perlkreise rechtsgew. Adler mit See-

blumen iin Brustschilde, zu den Seiten der Fange
1 7 — 0 3 .

Ef. In einem Perlkreise V — PFEN. Umschrift
in einem gekerbten Kreise GR-RIDB-LAND-
M U N T Z -

V i e r P f e n n i g o ( K u p f e r )
Der gleiclie Adler in einem gekerbten Kreise.
In e inem Kre ise * I I I I * — PFEN. Umschr i f t
in einem gek. Kreise Hh GRAFL-RIDB-LAKD-
M V N T Z .

*81.! 1703 T7-
Rf.

* 8 2 . 1703 i n
Ay;

t83a.: 1703

b . l —

184.1 1703

♦85. 1 7 0 6

V f
Rf.

V f
Ay.

ly:
Ay:

Vf.
R f

D r e i P f e n n i g e (Kupfer).
Der gleiche Adler.
I n e i n e m K r e i s e I I I — P F E N . U m s c h r i f t
in einem gek. Kreise Hh GRAFL-RIDB , LAND .
M V N T Z .

Zwei Pfennige (Kupfer).
Der gleiche Adler,
I n e i n e m l u ' e i s e I I — P F E N . U m s c h r i f t i n
einem gek. Kreise
'^< GK . RIDB . LAND . MVNTZ .

Der gleiche Adler.
# GK . RIDB . LANDT. MVNTZ .

E i n Pfennig (Kupfer).
Der gleiche Adler.
In einem Kreise I Hh — PFEN. Umschrift
wie No. 83 a.

E i n M a 11 i e r (Silber).
Der gleiche Adler. Ohne Jahreszahl.
In e inem Kre ise * I * MAT: — T IER-H-L O-
Umschrift in einem gekerbten Kreise * GKAFL-
R I D B - L A N D - M V N T Z - 1 7 0 6 .
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♦86. 1 7 0 6

* 8 7 . 1 1 7 0 6

V i e r P f e n n i g e ( S i l b e r ) .

Vp, Der gleiche AcUcr. 17—06.
'Rf . In c ine iu Kre ise I I I l—PKEX—II-L O.

schri f t \vic ebei i ohne Jul ireszal i l .
Urn-

Dre i P fenn ige (S i lber ) .
Vf. Der gloicho Adler, ohne Jahreszalii.

T n e i n e m K r e i s e ^ I I I * — P F E X — I I L - 0
Umschrift wio No. 85.

t 8 8 . 1 7 6 6

t89.l 1766

W e n z e l A n t o n . 1 7 4 6 — 1 7 9 4 .

Zwe i P fenn ige (K i ip fe r ) .
Tn K—R- der gekronte verschlungene Namens-
zug "\VA untcn 17—66.

i ? / : I n F — K . I I — P F E N ' U m s c h r i f t i . P. - K .
K fTBERGISCtlE • LAND - MVNTZ +

Altenessen.

Ein Pfennig (Kupfer)
vom gleichen Gcpriige bis aiif die Wertzahl I.

W. B n s e.


