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Herausgegeben von Klaus-J. Lorenzen -Schmidt - Krempdorf

über Viehhaltung und Kornbau in der Kirchspielvogtei der sogenannten

"Wilsterschen Neuen Seite" im Jahre 1825 (Teil III)

von Klaus-J. Lorenzen-iSchmidt 1^

Tabelle 13: Die Viehhaltung in den Dörfern der
sehe Neue Seite (Teil III)

Kirchspielvogtei Wilster-

Stellenbesitzer Wohnort
Milch
kühe

Bestand

Jung- Pferde
vieh

Schafe Schweine

Carsten Wenn Ackenbohe ' 3 5 3 - 1

Claus Oesau Ackenbohe 3 2 2 - 1

Marx Wiebensohn Ackenbohe 2 4 2 — 1

Johann Peters Wwe. Ackenbohe 3 2 2 - 1

Hartig Laakmann Ackenbohe •5 4 2 - 1

Hinrich Kock Ackenbohe 4 5 2 4 2 *)

Jochim Bohnhoff Ackenbohe 2 2 2 2 1 **)

Johann Oesau Ackenbohe 4 8 4 4 2

Andreas Suhl Ackenbohe 1 - - - -

Joachim Hellmann Ackenbohe 3 5 2 2 1

Jürgen Aschenberg Ackenbohe 3 • 6 2 2 1

Claus Rossmann Ackenbohe 3 - 1 - 1

Jacob Stechmann Ackenbohe 2 2 1 - -

dessen Nebenstelle Ackenbohe - - - - -

Johann Boll Ackenbohe - 12 - - -

Albert SCHAACK Ackenbohe 3 4 2 3 1

Johann Schmielau Ackenbohe 4 4 2 2 1

Albert Stockfleth Ackenbohe 3 4 2 - 1

dessen Nebenstelle Ackenbohe 2 2 ^ *™
«w

*) und 5 Bienenstöcke **) und 2 Bienenstöcke
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Stellenbesitzer Wohnort

Milch

kühe
Jung
vieh

Bestand
• Pferde Schafe Schweine

Elsabe Albers Ackenbohe 1 — — _ _

Jürgen Stange Ackenbohe 1 - - - —

Joh.Springer Neben
stelle Ackenbohe — 6 .. mm

dessen 2.Nebenstel
le Ackenbohe 1 _ ._ mm. mm

Ehlert Frauen Ackenbohe 2 1 - - —

Gehrt Mohrfeldt Ackenbohe 1 3 - - -

Jacob Thoms Ackenbohe 2 1 — - 1

Märten Lange Ackenbohe 1 - - - 1

Joh. Lau Nebenstel
le Ackenbohe 1 _ — _ _

Auf Joach:Hellmann

Nebenstelle: Hauers

mann HinrrGloyer Ackenbohe 1

Peter Kroger Ackenbohe 1 - - - -

Hinr.Schutt Ackenbohe 2 1 - - 1

Bartelt Gloyer Ackenbohe 2 1 - - 1

Paul Wolter Ackenbohe 2 3 1 1 1 *)

Hans Wolter Ackenbohe 2 1 - - 1

Wwe. Maass Ackenbohe 3 - - - 3

Claus WiIstermann
Nebenstelle Ackenbohe 2 1 _ — —

Jacob Lucht Ackenbohe 1 2 - - -

Jacob Oesau Kuskopper,\
Moor '

5 12 4 2 2

Jacob Ramm Kusk.Moor 6 10 3 - 2

Johann Boll Kusk.Moor 5 15 3 2 2

Hinrich Suhl Kusk.Moor 10 18 7 2 4

Hinrich Brandt Kusk.Moor 8 14 6 4 2

Hans Wischmann, vor
hin Paul Wischmann

"Kusk.Moor 6 10 4 3 3

Paul Wischmann Ne
benstelle

Kusk.Moor 4 14 6 2 2

Märten Schutt Kusk.Moor 10 20 10 8 4

Marx Oesau Kusk.Moor 6 16 6 2 2

Hinrich Ehlers Kusk.Moor 7 10 4 2 3 **)

*) und 2 Bienenstöcke '*) und 12 Bienenstöcke
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Stellenbesitzer Wohnort

Milch
kühe

Jung
vieh

Bestand
• Pferde Schafe Schweine

Peter Schröder Kusk.Moor 8 7 4 2 3

Johann Wohlers Kusk.Moor 6 9 5 2 3

Joh.Thumann Neben

stelle, Häuersmann
Joh. Wittmaack

Kusk.Moor 2 - - - -

Märten Egge Kusk.Moor 4 11 5 3 2

Johann Junge Kusk.Moor 12 12 6 8 6

Henn Hass Nebenstel

le Kusk.Moor 8 _ _ 2 5

Märten Boll Kusk.Moor 10 3 2 2 4

Hinrich Martens Kusk.Moor 5 10 6 2 2

Johann Meifohrt Kusk.Moor 9 12 6 2 5

Jürgen Hollm Kusk.Moor 7 16 6 2 2

Henning Wilde, vor
hin: Eggert Oesau

Dieckdorf 6 6 5 - 3

Johann v. Osten Dieckdorf 10 13 7 7 5 •)

Johann Oesau Dieckdorf 10 5 7 2 3

Claus Bielenberg Dieckdorf 2 6 6 - 2

Jacob Schröder Dieckdorf 6 13 10 3 2

Andreas Carstens,
vorhin: Jürgen Paap Dieckdorf 5 8 5 2 2

Johann Görris Dieckdorf 2 16 6 - 2

Jacob Nagel Dieckdorf 9 4 4 2 6 **)

Claus Thiedemann Dieckdorf 10 5 4 2 8

Jürgen Vollmert Dieckdorf 12 2 2 2 Q ***)

Peter Junge Dieckdorf 10 6 3 - e ::)

Marx Vollmert Neben

stelle Dieckdorf 7 4 2 2 3

Marx Rademann Dieckdorf 11 5 4 2 4

Jacob Becker Dieckdorf 4 3 2 - 2

Schullehrer Popp Dieckdorf ™ mm

~

*) und 3 Bienenstöcke **) und 16 Bienenstöcke ***) und 4 Bienenstöcke
*}) und 25 Bienenstöcke *%*) 6:.Bienenstöcke

Insgesamt sind 72 Stellen zu zählen. Nicht alle haben einen Viehbestand
aufzuweisen. Bei Jacob STECHMANNs Nebenstelle und der Stelle des Lehrers

Popp finden wir gar kein Vieh. Im Durchschnitt der 70 verbleibenden
Stellen findet sich pro Stelle ein Viehbestand von:
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4,40 Milchkühe

4,37 Stück Jungvieh

2,74 Pferden

1,37 Schafen und

2,00 Schweinen.

Der Durchschnittswert wird besonders durch die schwach ausgestatteten

kleinen Landstellen in Ackenboe gedrückt.

Die folgende Tabelle 14 bezieht sich auf dieselben Stellenbesitzer, wo

bei nur diejenigen berücksichtigt wurden, die tatsächlich einen Acker

bauertrag vorwiesen. Das verwendete Maß ist die Itzehoer Tonne von 102

kg, die also etwa einem Doppelzentner entspricht. A bedeutet Aussaat,

E Ernte.

Tabelle 14; Der Kornbau in den Dörfern der Kirchspielvogtei Wilstersche
Neue Seite (Teil III)

Stelleninhaber Sorten
Weis
A

sen

E
Rog
A

gen
E

Hai
A

"er

E

Ger

A

ste

E

Erb
A

sen

E

Boh
A

nen

E

Raps
A

saat

E

Ackenbohe und Hörn

8

1

2

1,5

1

0,8

2

1

1

2

0,3

0,5

1

0,5

0,8

1

1

0,5

10

15

5

5

12

10

5

12

15

3

9

5

10

•)

*)
4

0,5

4

3

2

3

2,5
1

14

0,5

5

8

3
1

4

6

6

4

1

2 c

2

20

35

10

15

25

12

120

5

20

60

21

12
4

40

24

30

20
2

5

- -

- - - -

-

C.Wenn

C.Oesau

M.Wiebensohn

J.Peters Wwe.

H.Laakmann

H.Kock

J.Bohnhoff

J.Oesau

A.Suhl

J. Hellmann

J.Aschenberg

J.Rossmann

J.Stechmann
dessen N.St.

J.Boll

A.Schaack

J.Schmielau

A.Stockfleth
dessen N.St.

J.Thoms

0,8

0,3

-

*) "ertruncken"
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Stelleninhaber

Märten Lange

J.Lau N.St.

H.Schutt

B.Gloyer

P.Wolter

Wwe.Maass

C.Wilstermann
N.St.

J.Lucht

Weizen
E

Roggen
E

0,3

0,3

0,3

0,5

0,8

1,5

*)

*)

3

Kuskoppermoor und Rumfleth

J.Oesau

J.Ramm

J.Boll

H.Suhl

H. Brandt

H.Wischmann
N.St.

P. Wischmann
N.St.

M. Schutt

M.Oesau

H.Ehlers

P.Schröder

J.Wohlers

M.Egge

J.Junge

H.Hass N.St.

M.Boll

H.Martens

J.Meifohrt

J.Hollm

Dieckdorf

H.Wilde

J.V.Osten

C.Bielenberg

*) "ertruncken"

- - 0,5 2

- - 1 10

0,5 3 2 18

0,5 6 4 25

1 10 5 50

3 30 0,5 6

2 24 2 20

- - 6 48

2 15 2 20

2 8 2 8

4 28 2 11

2 12 0,5 4

3 20 3 28

3,5 60 2,5 40

~ — 1 10

4 42 0,5 5

- — 1 6

1 10 3 25

2 22 4 28

2 22 2,5 30

~

- - -

Sorten

Hafer

0,5

1,5

0,5

0,5

3

1

1

0,5

16

7

10

15

16

8

20

12

10

5,5

5

14

12

2

3

9

12

12

5

15

4

5

8

10

15

3

150

70

100

150

160

90

100

200

150

100

96

60

130

120

30

30

125

150

120

10

8

6

150

150

120
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Gerste

4,5

1,5

0,5

4,5

8

48

14

90

80

43

24

8

70

140

Erbsen
A E

0,1 0,8

Bohnen
A E

3,5

2,5|
2

3,5|

2

1

8

25

20

15

12

15

8

8

Räpssaat
A E

0,05

0,03

3

6



Stelleninhaber Sorten

V/ei
A

zen

E

Rogg
A

gen

E

Hai

A

rer

E

Gerste

A E

Erbsen

A E

Bohnen

A E

Rapssaat
A E

J.Schröder 2 20 0,8 10 9 125 6 75 - — 2 10 — _

A.Carstens 4 40 - - 10 250 - — — — — — — —

J.Görris — - - - 10 200 - - — — 6 50 — —

J.Nagel 2 5 1 2 8 90

C.Thiedemann 3 15 1 4 4 100 2 16

J. Vollmert 0,5 8 0,5 8 4 50

Peter Junge 1 *) 1,5 *) 6 40

M.Vollmert
N.St. 2,5 13 2 5 7 50

M.Rademann 0,8 *) 4 *) 12 80

J.Becker 0,1 0,1 1 *) 2 2

*) "ertruncken"

Im Durchschnitt aller landbauenden Stellen wurden in den einzelnen Dör

fern ausgesät und geerntet:

Tabelle 15: Aussaat und Ernte in Ackenboe und Hörn (durchschnittlich
pro Stelle)

Sorte Aussaat Ernte

in Itzehoer Tonnen

Verhältnis
Aussaat : Ernte

Weizen nur auf 2 Stellen

Roggen 0,7 3,8 1 : 5

Hafer 3,0 19,5 1 : 7

Tabelle 16: Aussaat und Ernte in Kuskoppermoor und Rumfleth (durch
schnittlich pro Stelle)

Sorte Aussaat Ernte
in Itzehoer Tonnen

Weizen 1,5 14,1

Roggen 2,0 17,7

Hafer 10,8 112,1

Gerste 0,8 16,2

Bohnen 0,8 5

Erbsen nur auf 1 Stell
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Verhältnis
Aussaat : Ernte

1

1

1

1

1

9

9

10

20

6



Sorte Aussat

in Itzehoesr
Ernte

Tonnen
Verhältnis

Aussaat : Ernte

Weizen 1,5 11,2 1 : 8

Roggen 1,4 6,7 1 : 5
Hafer 7,4 108,2 1 : 15
Gerste 1,6 23,2 1 : 15

Bohnen 0,9 5,9 1 : 7

Raps nur auf 2 Stellen

Insgesamt ergibt sich für die Kirchspielvogtei der sogenannten Wilster-
schen Neuen Seite folgendes Bild:

Tabelle 18: Durchschnittlicher Viehbestand pro Stelle in den Dör-
fern der Kirchspielvogtei

Art Stückzahl

Milchkühe 4,75

Jungvieh 5,11

Pferde 2,74

Schafe 1,53

Schweine 2,06

Alle diese Vieharten wurden in allen betrachteten Dörfern gehalten. An

ders sieht es im Bereich des Kornbaues aus. Nicht alle Sorten wurden

überall angebaut. Sehen wir uns zunächst die durchschnittlichen Aussaat-

und Erntemengen der die jeweilige Fruchtsorte anbauenden Landstellen

an.

Tabelle 19: Aussaat und Ernte in der Kirchspielvogtei Wilstersche N.S.

Sorte Aussaat Ernte
in Itzehoer Tonnen

Weizen 1,2 10,9

Roggen 1,4 8,0

Hafer 8,1 72,6

Gerste 1,6 19,6

Bohnen 1,6 9,4

Raps 0,07 4,5
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Tabelle 20: Der Anbau von GetreideSorten in der Kirchspielvogtei
Wilstersche Neue Seite

o

a
2 e-p

fA ZU U © .
-P Ö 0) <D <D i-l <H
a> -d <u <ö <h ,±4 ,±4 «ho fttn U
HH-PHJ-IÜÜ f-l -Q ftßO

f-^O+scDOcÖCd OC O 3 ij

Sorten -p s 2,302 ?h^^(d ü^?h w q>
cöcö fflüOOüüPd)ü:o2»TH

Weizen X X X X X X X X

Roggen X X X XXX X X X X X

Hafer X X X X X X X X X X

Gerste X X X X X X

Bohnen X X X X

Raps X

Anmerkungen:

1) Vgl. Teil I in: AfA 2/1979, 26-38 u. Teil II in: AfA 3/1979, 58-
62. Die verwendeten Quellen liegen im Landesarchiv Schleswig Abt,
103 Nr. 1432 a.

2) = Ackenboe und Hörn.

3) Und Rumfleth.

Einige Löhne aus der Kremper Marsch 1829 - 1888

von Martin W. Schröder (+)

1829 Knecht 54 Mark Courant pro Jahr
Tagelöhner im Winter zum Dreschen 2 Mark Courant 8 Schilling pro Woche
Dienstmädchen 48 Mark Courant pro Jahr

1830 Knecht 60 Mark Courant pro Jahr
Dienstmädchen 45 Mark Courant und 8 Ellen Leinen sowie Schuhe pro Jahr

I838 Tagelöhner St.Petri bis Johanni 2 Mark Cour.4 Schilling pro Wochen
Johanni bis Michaelis 3 Mark Cour.8 Schilling pro Wochen
Michaelis "bis St.Petri 2 Mark Cour.8 Schilling pro Woche

Dienstmädchen 48 Mark Cour, und Hausschuhe pro Jahr

1845 Knecht 30 Reichstaler Cour. (= 90 Mark Cour.) pro Jahr
Dienstmädchen 20 Reichstaler und 8 Ellen Leinen pro Jahr

1850 Knecht 40, Dienstmädchen 23 Reichstaler und 4 Ellen Leinen pro Jahr

1861 Knecht 26, Dienstmädchen 20 Reichstaler pro Jahr

1880 Dienstmädchen 156 Reichsmark pro Jahr

1888 Dienstmädchen 180 Reichsmark pro Jahr.
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Der persönliche Nachlaß des "Altenteilers" Peter SCHWARTZ (1732)

von Klaus-J. Lorenzen-Schmidt

Am 4.Februar 1732 verstarb in seiner Mietwohnung in Neuenbrook der
"Altbauer" Peter SCHWARTZ. Er wurde am 22.Mai 1690 als Sohn des Peter
SCHWARTZ und dessen Frau Sielcke in Borsflether Büttel auf einem heute
niedergelegten Hof ' geboren. Am 2.Juni 1726 heiratete er die Witwe
Abel FLINDTS, die einen Hof nahe der Stadt Wilster besaß. Den väterli

chen Hof hatte 1713 sein jüngerer Bruder Claus übernommen. Das Ehele
ben des Peter SCHWARTZ war kurz: Bereits am 28.März 1727 starb seine
Frau. SCHWARTZ scheint daraufhin seinen Hof verkauft zu haben und

ließ sich bei Carsten SCHRÖDER in Neuenbrook nieder. Gute vier Jahre

lebte er hier als Kostgänger "still und geruhig", wie es in seiner
Leichenpredigt heißt \ und starb dann "ohne Leibes Erben". Lange
nach seinem Tode wurde vom Neuenbrooker Kirchspielvogt ein Inventar
über den persönlichen Nachlaß des SCHWARTZ angefertigt 5\ das im Fol
genden mitgeteilt werden soll. Es zeigt, was ein wohlhabender "Rentner"

zu Beginn des 18.Jahrhunderts im ländlichen Milieu besaß.

"Inventarium über Sehl. ' Peter SCHWARTZEN nachgelassene Gühter, wie
sollche in Gegenwart d.Hr. ^) Kirchspiellvoigts Claus SCHRÖDERS 6^
und dessen beeden Hollsten '' Marx DORNS ' und Claus STRÜFENS ^
verzeichnet, als

2 Spanische Reht-Stöcke

1 braunen Rock

1 braune Hoose

1 Schnup-Tobacks-Doose

1 gellben Seiden-Tuch

3 Leinen Schnup-Tücher

2 paar Schue

1 paar Print-metallene-Spangen '

1 schwartz Laackens-Rock

1 schwartz Laackens-Hoose
11)

1 grau Laackens Camesooll ' mit 24 Silbern Knöpffe
12)

1 Dosin J Zinnern Knöpffe

1 schwartz Laackens-Rock

1 braune Laackens Rumpff *' mit 24 Silbern Knöpffe
1 weiß drellen 14^ Fy ^) mit zinnern Knöpffe
1 roht Laackens Futter-Hembd mit 36 Silber-Knöpffe

1 roht Laackens Futter-Hembd mit Zinnen Knöpffe
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1 bunten Fyffkamm 16' Rumpff
1 ledern Hoose mit Print-Metallen Knöpffe

17)
1 schwartz Dreykamm ''-Hoose

1 braun Camesooll

1 Huet mit dem Futterall

2 1/2 paar Hand-Mauen 18^
2 leinen Halß-Tücher

1 Paar Hand Bletter 19^
1 Paar Silbern Schue Spangen

1 bunte Schlaaff-Mütze

1 leinen blauen Hand-Tuch

6 Hembder

1 Schreib-Taffell

1 Gesang-Buch

1 Paar Wullen Handschue

2 duhn Küssen mit weißen Bühren

2 Küssen Bühren

1 paar Knie Spangen

4 Halß Tücher

2 paar Messer
?1)

1 Floren ' Hals Tuch

1 Haus Postill in 4to 22^
1 Haus Postili

1 Haus Postill in Folio 2^
1 Messing Feuer-Faß '

1 Tobacks-Beutell

2 Schlaaff-Mützen

1 Wollene Schlaaff-Mütze
25)1 paar Silberne Spangen ohne Bögelle yj

1 paar Silberne Hoosen Spangen

2 Species Rthlr. 26\ zwei 12-ß-Stücker
1 Silbern Hembd Spange

1 paar Silbern Hembds-Knöpffe

1 silbern Hals Knopff

1braunen Beutell mit 3$ Cr. 3ß 27^ Bahrgelld
1 alte Caputz

28)1 paar flassen Laacken J
1 Eichen Banck

1 Eichen-kupffer ^
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1 ledern Stuhl

etwas Klein Leinen

1 Schloß

1 Tobacks-Doose

1 Schue-Bürst

4 paar Strumpffe

1 Drell Tisch laacken

1 paar Zwirn-Strümpffe

1 Tobacks-Futterahl

1 paar Pantoffelen

3 Schnup-Tücher

2 Hütte

2 Holltzern Löffeil

1 Kleider Bürst

etwas Tee

2 Silbern Löffelln

1 kleine Silbern Tee-Löffell

1 Silbern Becker 5°)
1 Stück roht Laacken

1 Tee-Kessell

1 klein Spiegell

1 Serviette

und bey Johann Schwarten in St.Margareten stehen 6426 Mk.

Renten 22 Mk.14ß

Johann Sommern 612 Mk.13ß 6d

An ungewissen Schullden aus sehl. Hanns

Schwarten Nachlaß 1125 Mk.

Actum Neuenbrook, d. 25.Novembr. 1732

in testimonium ^ '

C.v.Zwergius ^'."

Anmerkungen:

1) Vgl. J.GRAVERT, Die Bauernhöfe zwischen Elbe, Stör und Krückau
mit den Familien ihrer Besitzer in den letzten 3 Jahrhunderten,
Glückstadt 1929 (Reprint: 1978), Nr. 107.

2) Sie befindet sich im Besitz der Eheleute Otto und Anna GRAVERT,
Itzehoe-Sude, denen ich für die Überlassung zur Veröffentli
chung herzlich danke.
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3) Auch das Inventar ist im Besitz des Ehepaares GRAVERT, Itzehoe-
Sude.

4) Seligen = verstorbenen.

5) = des Herren.

6) Ich suche ihn in J.GRAVERT (wie Anm.1) vergeblich. Er war vermut
lich kein Bauer mehr, sondern - wie das in dieser Zeit üblich ist <
ein richtiger Beamter. Vgl. Landesarchiv Schleswig Abt. 103 Nr.24.

7) Geschworene nach Holstenrecht.

8) J.GRAVERT (wie Anm.1) Nr. 793.

9) J.GRAVERT (wie Anm.1) Nr. 7^4.

10) Wahrscheinlich gepreßtes Metall.

11) Weste.

12) Dutzend.

13) Weste, im Gegensatz zum Kamisol kurz.

14) Drell ist fester Leinenstoff.

15) Überrock aus grober Leinwand.

16) Fünfkamm = ein dem Beiderwand ähnliches, meist blaues Gewebe.

17) Dreikamm = blaues Gewebe aus einer dreifadigen Kette.

18) Handschuh; eigentlich "Hand-Ärmel".

19) Kann ich nicht erklären.

20) Daunenkissen mit Bezug.

21) Dünn gewebtes Zeug; Flor.

22) quarto ist ein Buchformat; doppelt so groß wie Oktav.
23) Buchformat. Wir kennen es heute aus dem Wort Oktavheft.

24) Kleiner Behälter mit Glut.

25) Schnallen ohne Bügel.
26) Reichstaler Species. Er hatte einen Wert von 48 Schillingen.
27) 3 Mark Courant 3 Schilling. 1 Mark Courant hatte 16 Schillinge.

28) Flächserne Laken.

29) Koffer aus Eichenholz

30) Becher.

31) Landschreiber der Kremper Marsch in Krempe.
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Zur Virtschaft eines Kremper-Marsch-Hofes zwischen 1890 und 1900*

von Martin W. Schröder (+)

Die Jahre, über die ich zu berichten habe, waren leider sehr ungünstig für

die Landwirtschaft. Durch den Freihandel (verantwortlich» CAPRIVI ') wa

ren die Kornpreise so stark gedrückt, daß die Erzeugungskosten bei den

meisten landwirtschaftlichen Produkten nicht gedeckt werden konnten.

Amerika ' warf solche Mengen Weizen und Mais auf den deutschen Markt für

einen so niedrigen Preis bei sehr guter Qualität - der amerikanische Weizen

hat einen sehr hohen Klebergehalt ?' -, daß es fast sinnlos war, noch Wei

zen anzubauen. Viele Hofe in der Marsch beschränkten den Kornanbau auf ein

Mindestmaß, legten viele Ackerstücke zur Dauerweide, hielten Ochsen zur

Weidemast, vergrößerten die Milchwirtschaft und legten mehr Wert auf die

Pferdezucht. Aber solche Umstellungen konnten sich nur Bauern erlauben, die

einen wenig belasteten Hof und ein gutes Bankkonto hatten. Umstellungen

kosten immer viel Geld und sind unsicher.

In trockenen Jahren hat man in der Marsch reiche Ernten zu erwarten. Im

Durchschnitt, wenn kein oder nur sehr wenig Lagerkorn vorhanden ist, erwar

tet man vom Morgen (1/4 Hektar) Land 25 bis 28 Zentner Weizen. Ist der Wei

zen ohne Auswuchs geerntet, geruchfrei und vollkörnig, konnten wir einen

Preis von 10 - 10,50 M für einen Doppelzentner erreichen. Der amerikanische

Weizen war sehr oft, trotz der besseren Qualität 0,25 - 0,50 M billiger.

Nasse Jahre brachten oft fast Mißernten\ durch starke anhaltende Regenfälle

mit heftigen Winden legte sich das Korn fest auf den Boden. War dies vor

der Ausbildung des Kornes in der ihre geschehen, war fast nur sogenanntes

"Schmachtkorn", das heißt schmale, unvollständige und ausgewachsene Körner

zu erwarten. Für dieses Korn gab es keinen Absatz auf dem Markt. Es wurde

als Futterkorn verbraucht, aber dann fehlten die Gelder für die Wirtschaft.

Der Raps, der den ersten größeren, baren Geldbetrag bringen soll, ist leider

sehr wetterwendisch. Zwar kennt man keine Lagerung, wie bei den Halmfrüchten,

Dagegen verträgt der geschnittene Raps wiederholte Regenfälle sehr schlecht.

In den Berichtsjahren wurde der Raps mit Sicheln in Handarbeit geschnitten

und in "Loppen" ^' auf die starken Stengel gelegt. Heute wird der Raps wohl
mit der Maschine gemäht und gebunden; er läßt sich daher mit den Schoten

nach oben aufstellen. Die "Loppen" werden aber durch Regen und Wind sehr

oft niedergedrückt und berühren den feuchten Boden. Durch Wärme und Sonnen

schein fangen die Rapskörner sehr schnell an auszuwachsen. Dadurch wird der
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Preis sehr stark herabgesetzt. Sehr oft haben wir so viel Auswuchs durch

anhaltenden Regen gehabt, daß fast 50 Prozent der Körner verloren gegangen

waren und der Rest kaum verkäuflich blieb. Da aber der Raps als Futter in

der Wirtschaft nicht verbraucht werden kann, war man gezwungen, für jeden

Preis zu verkaufen. Da waren die Bauern in einer sehr mißlichen Lage. Der

einzige Abnehmer von Raps war die Ölmühle von HIRSCHBERG in Itzehoe. Diese

Firma hatte keine Konkurrenz! Die Makler nahmen die Proben nach Itzehoe, die

Firma nannte den Preis, der Bauer mußte dafür verkaufen. Eine normale Ernte

ergab etwa 18 bis 20 Zentner pro Morgen (1/4 Hektar). Für ganz einwandfreie

Ware erhielten wir 18 bis 20 M, wenn das Angebot knapp war -durch Auswinte

rung mußten oft im Frühjahr viele Schläge Raps umgepflügt werden! - auch

20 bis 22 M für den Doppelzentner. Sobald etwas Auswuchs vorhanden war, beka

men wir etwa 12 M, bei starkem Auswuchs zuweilen unter 10 M pro Doppelzent

ner* Ausgewachsener Raps fängt in wenigen Tagen an, stark unangenehm zu rie

chen, und er muß dann alle zwei Tage umgeschaufelt werden. Daher konnte mit

dem Verkauf niemals lange gewartet werden. Der Raps sollte aber die Lohngel

der für die Erntearbeiter geben. Ein Vorarbeiter, der für die Arbeit aller

Arbeiter verantwortlich war, bekam in den Erntemonaten Juli/August/September

etwa 28 bis 30 M die Woche, ein Mäher etwa 25 M und ein Binder 22 bis 23 M

pro Woche. Dazu die volle Beköstigung, dreimal am Tage Fleisch und Speck,

Quartier usw. Drei solcher Arbeiter mußten wir für die Ernte haben, trotzdem

zwei bis drei Brüder mitarbeiteten. Der Rapsanbau ist ein Lotteriespiel, konn

te aber nicht aufgegeben werden, weil der Raps die Brache wunderbar gar macht

und eine ganz ausgezeichnete Vorfrucht für den Weizen ist. Weizen direkt in

die Brache gesät gibt leicht starke Lagerung, weil zuviel Stickstoff durch

Stalldung und Kleierde im Boden ist.

Die Wintergerste bringt normalerweise recht hohe Körnererträge bis zu 24

bis 26 Zentner und mehr pro Morgen (1/4 Hektar). Dagegen ist die Qualität des

Kornes nicht so gut wie bei der Sommergerste. Für Brauzwecke kommt sie nicht

in Frage, nur für Futterzwecke. Hühner fressen das Korn nicht gerne, weil

die harten Grannen meistens noch Reste am Korn zurücklassen. Ein Vorteil

dieses Kornes ist die frühe Reife. Weiter liefert die Wintergerste für die

Schweinemast und für die übrigen Schweine ein sehr gutes Futter, was umso

wertvoller ist, weil um diese Zeit meist kein Futterkorn mehr vorhanden ist

und Kornkauf den Beutel leert. Das Stroh ist nicht besonders wertvoll, weil

es als Futterstroh wegen der Grannen nicht zu gebrauchen ist. Der Acker wird

aber früh frei und kann in einer Zeit geschält J' werden, wo die Pferde sonst

nicht sehr beansprucht werden. Auch Zwischenfrucht läßt sich einsäen.
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Der Roggen macht uns selten Sorge, weil nur eine kleine Fläche angebaut wur

de. Der Marschboden ist zu fett für den Roggen; er neigt sehr zur Lagerung.

Denn der Halm ist nicht so steif wie beim Weizen. Es lag uns nur daran,

Brotkorn für Grobbrot und gutes, langes Stroh für Garbenband der Bohnengar

ben zu haben. Der Roggen wurde an einem Regentage mit dem Dreschflegel ge
droschen. Erträge waren etwa 20 bis 24 Zentner pro Morgen (1/4 Hektar).

Hafer und Gemenge folgen dem Roggen sehr bald in der Schnittreife. Beide

Fruchtarten müssen bei eintretender Reife unbedingt schnell gemäht werden,

weil sonst große Verluste an Korn entstehen. Die Körner hängen nur locker an

den Rispen. Ebenso neigen beide Fruchtarten infolge der weichen Halme stark

zur Lagerung. Die Ertrage sind oft sehr schwankend.

Gemenge wird nicht regelmäßig angebaut. Es werden Hafer, Sommergerste und

graue Erbsen zusammengesät. Der Vorteil dieses Mischkornes besteht zum Teil

darin, daß dem Boden durch die Erbsen Stickstoff zugeführt wird und dadurch

eine gute Vorfrucht für die nachfolgende Fruchtart bildet. Die Erbsen haben

wir in den Wintermonaten gerne als Erbsensuppe gegessen. Der Geschmack ist

nicht für Jedermann; er erinnert an den Geschmack der Linsen. Der Futter

wert wurde durch die Erbsen erhöht. Die Erträge waren dem des Hafers ziem

lich gleich. Verkaufspreise kamen für uns nicht in Frage, da dieses Korn

restlos im eigenen Betrieb verwendet wurde. Für die Pferde werden große Men

gen Hafer verbraucht.

Die Sommergerste kann nötigenfalls überreif ungeschnitten auf dem Felde stehen

bleiben. Die Körner fallen nicht aus und die Ähren brechen nicht. Diese Ei

genschaft ist sehr wertvoll. Ein Ertrag von durchschnittlich 18 bis 22 Zent

ner konnte pro Morgen (1/4 Hektar) erzielt werden. Hat man ganz einwandfreie

Ware, kann man sie als Braugerste anbieten. Hatten wir keine Wintergerste ge

erntet, kauften wir russische Gerste, die pro Doppelzentner 9 M kostete.

Die Futterbohnen mit grünen Speiseerbsen gemischt konnten fast immer erst

gemäht werden, wenn alle anderen Kornarten bereits vom Felde abgefahren waren.

Vor Anfang bis Mitte September konnte mit dem Schnitt nicht begonnen werden.
Die Erträge schwanken sehr, die Befruchtung der Blüten ist sehr von der Wit

terung abhängig. Etwa 14 bis 20 Zentner pro Morgen (1/4 Hektar) Ertrag waren
im Laufe vieler Jahre zu verzeichnen. Der Verkaufspreis betrug etwa 12 M pro
Doppelzentner. Wir haben fast nie Bohnen zum Verkauf angeboten, weil wir die
ganze Ernte als Mastfutter für die Ochsen gebrauchten, die auf der Weide
nicht mehr zur vollen Mastreife gelangt waren.
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Kartoffeln, Runkelrüben und Mohrrüben wurden nur für den eigenen Verbrauch

angebaut.

Im Rindviehstall standen 5 bis 6 Milchkühe, 3 bis 4 Mastochsen, 8 bis 10

Jungrinder und 4 bis 6 Kälber. Die laufenden Einnahmen aus der Milchwirt

schaft waren nicht bedeutend. Von meinem Vater weiß ich, daß bis etwa 1885

ein Pfund Butter mit nur 50 Pfennig bezahlt wurde. Vom Jahre 1888 an bin ich

öfter mit meinem Vater nach Glückstadt(9 km hin und 9 ^m zurück) gefahren,

um die dortige Kundschaft wöchentlich einmal mit frischer Butter zu versor

gen - Preis war 80 Pfennig. In den Sommermonaten lieferten wir ebenso regel

mäßig Kümmelkäse an die gleich Kundschaft. Der Käse wurde von der Milch, die

durch Abschöpfung der Sahne mittels einer flachen Kelle entrahmt war, zu

Quarkkäse verarbeitet. Die Milch enthielt immer noch einen erheblichen Fett

gehalt. Die Herstellung, Bearbeitung und Lagerung war mühevoll und zeitrau

bend. Trotzdem bekamen wir für einen großen Käse, der erheblich größer war

als der heutige Harzer Käse, nur 5 bis 6 Pfennig. Wenn mein Vater in der

Gastwirtschaft, wo das Pferd abgestellt war, einen Rotweingrog trank und

eine Zigarre rauchte, war der Wert von einem halben Pfund Butter ausgegeben.

Die Milch und die Buttermilch, die im Hause nicht verbraucht wurden, bekamen

die Kälber und die Schweine. Sehr oft haben wir die Kälber mit der Vollmilch

gemästet. Abgemolkene Kühe wurden meistens an Schlachter in Krempe oder

Borsfleth verkauft - nicht nach Lebendgewicht, sondern nach Taxe zu etwa

150 bis 200 M pro Stück.

Der Schweinestall brachte auch laufend gewisse Einnahmen. Mehrere Ferkelsau

en sorgten für den Nachwuchs, auch für den Verkauf. Die Preise für Ferkel

waren sehr unterschiedlich und schwankten, wie das bei keinem anderen land

wirtschaftlichen Erzeugnis der Fall war. Es gab Jahre, da waren keine Fer

kel abzusetzen. Folgende kleine Begenbeit ist keine Erfindung, sondern eine

wahre Tatsache. Ein Marschbauer in der Gegendvon Neuenkirchen hatte eine

größere Anzahl von Ferkeln, konnte aber kein Tier verkaufen. Seine Frau sag

te ganz energisch zu ihm: "Spanne das Pferd vor den Wagen und bringe die

Ferkel auf den Markt nach Itzehoe. Aber wehe dir, wenn du welche zurück

bringst!" Der Bauer wollte nicht, aber sie hatte das Regiment. Er fährt nach

Itzehoe, aber kein Käufer ist da. In einer Gastwirtschaft macht er sich Mut

und fährt mit den Ferkeln zurück. Sein Weg führt durch die Kremper Heide.

Dort hält er an und überlegt, was er tun soll. Er öffnet seinen Geldbeutel,

vorsichtshalber hatte er eine größere Summe eingesteckt, stellt fest, daß

er soviel Geld vorzeigen kann, daß der Verkauf glaubhaft erscheint, zieht
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das hintere Heckbrett auf und treibt sämtlich Ferkel vom Wagen. Erleichtert

fährt er nach Hause. Wie er mit seiner Frau fertig geworden ist, wird nicht

berichtet. Es gab aber auch Zeiten, wo die Lage umgekehrt war. Für sehr viel

Geld war dann nicht ein Ferkel aufzutreiben. Normalpreis war für ein Ferkel

von 8 Wochen 6 bis 10 M.

Weitere Bareinnahmen brachten die Mastschweine, die 33 bis 35 M für einen

Zentner Lebendgewicht brachten.

Der Pferdestall hat uns öfter recht gute Einnahmen gebracht. Wir hatten in

den letzten 10 Jahren (1892-1902) fast regelmäßig 4 Fohlenstuten. Wenn wir

Glück hatten, auch 4 Saugfohlen. Alle unsere Pferde stammten von einer

Mutterstute, die hieß "Hannemann", weil etwas Blut von einem dänischen

Hengst in ihren Adern war (die Dänen wurden bei uns in Holstein "Hannemann"

genannt). Von den 4 Fohlen haben wir im Herbst gewöhnlich 2 als sogenannte

Saugfohlen verkauft. Für den Preis ist die Abstammung (Mutter- und Vatertier)

sowie gute oder weniger gute Eigenschaft ausschlaggebend. Mit etwa 375 his 450

450 M pro Fohlen konnte man rechnen. Die übrigen Fohlen behielten wir und

verkauften sie 2 1/2 jährig als Remontepferde '.

7)
Im Jahre 1883 wurde durch den Bauern Georg AHSBAHS " der Pferdezuchtverein

der Kremper Marsch gegründet. In wenigen Jahren war das Krempermarschpferd

vom Militär sehr begehrt. Es wurde ein mittelschweres Pferd - etwa dem
8 )

hannoverschen gleichend - gezüchtet. In jedem Jahr, um Johannis herum ,

kam eine Remontekommission nach verschiedenen Städten (Krempe, Glückstadt,

Elmshorn, Wilster usw.), um junge Pferde für den Heeresdienst anzukaufen.

Jeder Bauer, der Pferde zum Verkauf stellen wollte, mußte die Zahl der Tiere

vorher gemeldet haben. In den Tageszeitungen wurde rechtzeitig bekannt gege

ben, wo und wann der Ankauf erfolgte. An der Spitze dieser Kommission stand

ein alter Major. Jedes Pferd wurde einzeln vorgeführt, mußte hin und her

traben, auch Schritt gehen, dann vor der Kommission stehen bleiben - ganz

wie der Major es befahl. Wenn die Prüfung beendet war, wurde dem Besitzer

die Entscheidung mitgeteilt. War das Pferd brauchbar, nannte der Major den

Preis, der gezahlt werden sollte. War der Besitzer mit dem Preis nicht ein

verstanden, konnte er den Mindestpreis nennen. Die Kommission entschied dann

über Annahme oder Ablehnung. Die Preise bewegten sich zwischen 700 und 950

M.

Der erste Ankauf der Remontepferde fand immer in Glückstadt statt. Dort

wohnte ein Pferdehändler namens AUHAGE. Herr AUHAGE kam etwa einen Monat

vor dem Verkauf zu den meisten Bauern auf den Hof, welche Remontepferde bie-
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ten wollten. Er versuchte die Pferde anzukaufen. Bei der Vorführung der

Pferde fand er immer Fehler - auf dem Remontemarkt aber waren alle Tiere

fehlerfrei! Wollten die Bauern nicht verkaufen, machte er auf die Fehler

aufmerksam, wodurch dann der Ankauf für die Kommission sehr fraglich war.

Dies aber war ein großes Risiko für den Bauern, erklärte er ihnen. Auf diese

Weise bekam er eine stattliche Zahl von Pferden gekauft. Er zahlte bar und

die Tiere wurden eingeliefert. Tatsächlich kaufte er manchmal Tiere mit Feh

lern. Bis zum Markte mußten diese Fehler aber verschwunden sein. Die Tiere

wurden jeden Tag auf einen großen Platz gebracht, dort aufgestellt oder be

wegt und der "Dresseur" schlug unaufhaltsam mit einer Peitsche gegen die

Vorderbeine. Dadurch wurden die Tiere sehr nervös und standen keinen Augen

blick still. Dadurch wurde der Kommission fast unmöglich gemacht, Schaden

an den Beinen festzustellen. Ebenso wurde dadurch ein starkes Temperament

vorgetäuscht. Der Major kannte seinen Freund genau und war sehr vorsichtig

geworden. Eines Tages rief er: "Kommt der AUHAGE mit seiner Bande, die sind

alle dressiert, die will ich gar nicht sehen!" Wie man hörte, war AUHAGE

aber schlauer als der Major, denn er ließ seine Pferde durch einen Strohmann

in kleineren Gruppen an anderen Orten vorführen, und der Major soll wieder

gekauft haben.

Auch die Schafzucht brachte etwas Gewinn durch den Verkauf einiger alter

Schafe an den Schlachter. Die anfallende Wolle wurde für den eigenen Verbrauch

genommen.

An Federvieh hielten wir etwa 25 bis 30 Hühner. Die Eier wurden im eigenen

Haushalt verwertet. Ein Ei kostete höchstens 3 Pfennig. Gänse und Enten haben

wir nie gehalten. Diese Tiere verunreinigen die Wassergräben - der eine

Hofgraben lieferte uns aber das Wasser für den Haushalt, der andere diente

als Pferdetränke.

Anmerkungen:

* Es handelt sich um den Hof Nr.162 bei J.GRAVERT, Die Bauernhöfe zwischen
Elbe Stör und Krückau ..., Glückstadt 1929«

1) Georg Leo Graf von CAPRIVI (1831-1899) war zwischen 1890 und 1894 Reichs
kanzler. Während seiner Regierungszeit wurde die seit den zwanziger Jahren
des 19.Jahrhunderts vorherrschende Schutzzollpolitik durch eine begrenz
te Freihandelspolitik abgelöst, was für viele Landwirte "Anlaß [war], die
se Zeit als CAPRIVI-Zeit zu bezeichnen, und zwar mit negativem Akzent.
Die Preise sanken aber doppelt so stark wie die Zölle, so daß eine Ver
minderung der landwirtschaftlichen Einkommen nur teilweise der Zollsen
kungspolitik zu verdanken war. Im übrigen hatte v.CAPRIVI offensichtlich
erkannt, daß bei zu hohen Getreideeinfuhrzöllen mehr negative Auswirkun
gen für die gesamte Volkswirtschaft eintreten würden." - F.-W.HENNING,
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Landwirtschaft und ländliche Gesellschaft in Deutschland, Bd.2:
1750 bis 1976, Paderborn 1978, S.125 f.

2) "In den USA war nach Beendigung des Sezessionskrieges (I861/65) eine
starke Ausdehnung der besiedelten Fläche und damit der Agrarproduktion
erfolgt (Weizenernte in den USA: 1859 = 4,7; I869 = 7,8; 1879 = 10,3;
1889 - 12,55 1899 = 14,9; 1907 - 17,3 Mill.t) ... Dadurch konnten etwa
0,45 Mill.t Weizen je Jahr ausgeführt werden. Da aber gleichzeitig
bei wachsendem Fleischverbrauch der Weizenverzehr je Einwohner von
etwa 186 auf 160 kg sank, wurden etwa 3 Mill. t jährlich für den Ex
port frei." - F.-W.HENNING (wie Anm.1), S.114.

3) Kleber = Gluten; Hauptanteil des Eiweißes aus Weizenmehl.
4) Haufen von Raps, der mit einem Schnitt gemäht wurde.

5) Schälen ist die flachste Art der Bodenbearbeitung.

6) Pferde für den Militärbedarf (Kavallerie, Artillerie, Train).

7) Georg AHSBAHS (1851-1923), Oekonomierat, Gründer des Pferdezüchter-
Vereins für die Kremper Marsch, des Verbandes der Pferdezüchter in den
holsteinischen Marschen und der Reit- und Fahrschule in Elmshorn. Er
war der Besitzer des Hofes Nr. 896 bei J.GRAVERT, Die Bauernhöfe zwi
schen Elbe, Stör und Krückau mit den Familien ihrer Besitzer in den
letzten drei Jahrhunderten, Glückstadt 1929 (Nachdruck: 1978).

8) Johanni ist der 24.Juni.

Das "Archiv für Agrargeschichte der holsteinischen Eibmarschen"

(AfA) erscheint in einem Umfang von etwa 25 Seiten pro Nummer

ungefähr fünf- bis sechsmal pro Jahr.

Der Bezug kostet inklusive Porto und Verpackung pro Jahr DM 25.

Bestellungen nimmt der Herausgeber entgegen. Bei Bestellungen

sind die Bezugskosten auf das Konto Nr. 100/018594 (Klaus-J.

Lorenzen-Schmidt) bei der VerbandsSparkasse Krempe zu überwei

sen.

DAS NÄCHSTE HEFT ...

soll im Januar 1980 erscheinen und auf 56 S.

- Ein Arbeitsjähr auf einem Krempermarsch-Hof um 1890

darstellen.

Anregungen und Manuskripte sind zu richten an

Dr. Klaus-J. Lorenzen-Schmidt

Dorfstr. 19
2209 Krempdorf

Redaktionsschluß: 15.11.1979 Auflage: 80
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