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I N H A L T 
des einundzwanzigsten Bandes (1924/5). Sei te 

{ / D i e M ü n z e n der G r a f e n von Os t f r i e s l and ( 1 4 6 4 — 1 5 4 0 ) von f Dr . P . T e r g a s t 
(mit 18 M ü n z - u. S i ege l -Abb i ldungen) . Nach der Handsch r i f t d e s Ver fa s se r s 
neu bea rbe i t e t u n d h e r a u s g e g e b e n v o n Or twin M e i e r , Leiter d e s M ü n z k a b i -
net ts a m P r o v i n z i a l - M u s e u m zu H a n n o v e r , (I) * 

V o r w o r t 1 
Ulrich Ci rksena I., Graf von Os t f r i e s l and , 1 4 6 4 — 1 4 6 6 2 
G r ä f i n T h e d a , 1 4 6 6 — 1 4 8 3 14 

E n n o I., 1 4 8 3 - 1 4 9 1 2 2 
Edza rd I., 1 4 9 1 - 1 5 2 8 4 2 
M ü n z o r d n u n g Graf E d z a r d s I. v. J., 1491 2 5 

JtyÖie W e r n e u c h e n S t ä d t e a n s i c h t e n von Aurich, E m d e n , G r o n i n g e n u. H a r -
l ingen a u s der e r s t en H ä l f t e des XVIII. J a h r h u n d e r t s ( F . Ritter in E m d e n ) . . 5 7 

Vom U p s t a I s b o i n u n d v o m T o t i u s - F r i s i a e - S i e g e l (mit e iner Ta fe l ) . V o m 

Geh . Archivra t Dr . iur. S e i l o in O l d e n b u r g 6 5 
1. Die A n f ä n g e d e s U p s t a l s b o m - C o n v e n t s 6 6 
2. Der U p s t a l s b o m - C o n v e n t im wei te ren Verlauf des 13. Jh . u . in spä t e r e r Zeit 7 2 
3. Zur T o p o g r a p h i e des U p s t a l s b o m s 8 4 
4. Der N a m e U p s t a l s b o m 9 8 
5. Die T o t i u s - F r i s i a e - S i e g e l u n d d a s W a p p e n der o s t f r i e s i s chen S t ä n d e . . . 105 
6. Der U p s t a l s b o m bei Aur ich a ls Mi t t e lpunk t de r „ T o t a F r i s i a" 118 

A n m e r k u n g e n 1 2 5 

v £ u r G e s c h i c h t e der A u f k l ä r u n g i n O s t f r i e s l a n d . Die A u f k l ä r u n g d e r 
re fo rmier ten G e m e i n d e in E m d e n . Von P a s t o r lic. E. K o c h s in E m d e n . . . 1 3 8 

Die A u f k l ä r u n g in den N iede r l anden 139 
Einf luß des S c h o r t i n g h u i s ' s c h e n P i e t i smus in E m d e n 143 
D a s „neue L ich t " (Olck u n d M e d e r ) 146 
Ki rchenreg imen t l i che r E inf luß d e s K o n s i s t o r i u m s u n d de r L a n d e s r e g i e r u n g 159 
Ein letzter V e r s u c h zur A b w e h r der A u f k l ä r u n g 1 6 5 
Die A u f k l ä r u n g im Spiegel der ze i tgenöss i schen os t f r i es i schen L i t e r a t u r . . 168 

A n m e r k u n g e n 191 

' ' E i n G e g e n r e f o r m a t i o n s v e r s u c h Graf E n n o s II. ( 1538) . Von Dr. F. R i t t e r 
in E m d e n 197 

U r k u n d e n 2 0 4 
A n m e r k u n g e n 2 1 2 

Ein neue r Fund zur Gesch ich te d e s os t f r i es i schen K i r c h e n g e s a n g e s . Zu 
Graf E n n o s III. Ki rchenpol i t ik (mit 4 A b b i l d u n g e n u n d d e m P o r t r ä t des 

E m d e r P r e d i g e r s R i t z i u s L u c a s ) . Von d e m s e l b e n 2 1 6 
A n l a g e n 2 2 7 
A n m e r k u n g e n 2 2 8 

* Der Druck dieses Aufsatzes mußte im Herbst 1923 der Zeitverhältnisse halber ab-
gebrochen werden, und wegen der Erkrankung des Herausgebers war es bisher noch nicht 
möglich, ihn wieder aufzunehmen. 



K l e i n e r e M i t t e i l u n g e n : 
I. Miszellell zu f r ü h e r e n Aufsä tzen d e s J a h r b u c h s tiud der U p s t a l s b o o m -

Blät ter . Von G. Sel lo in O l d e n b u r g 2 3 0 

1. Zur L e e u w a r d e r L a n d e s b e s c h r e i b u n g von Os t f r i e s l and ( „ J u n -
ker B o y o " in Jever , Folf u n d Alke von K n y p h a u s e n . — Fräu le in 
Mar i a von Jever . — L ü b b e O n n e k e n . — S c h i p h o w e r s Chron ik der 
s ächs i schen F e h d e . H e r z o g Heinr ich d . ä . von B r a u n s c h w e i g ) . . . . 2 3 0 

2 . Zu Henr icus U b b i u s Desc r ip t io Fr is iae Or ien ta l i s 2 3 5 
3. D a s „ S t i e p g a t " 2 3 6 
4 . Zu Chr i s t lob M y l i u s ' T a g e b u c h se iner Re ise du rch O l d e n b u r g u n d 

O s t f r i e s l a n d i. |. 1753 2 3 6 
IL Der f rühgesch ich t l i che u n d mit te la l ter l iche D o l l a r t f u n d auf d e m 

N e s s e r l a n d e r Wa t t im Mai 1921 und 1922. Von K. IL J a c o b - F r i e s e n 
in H a n n o v e r u n d F. Ritter in E m d e n 237 

III. Zur Bes i ede lungsgesch ich t e d e s N o r d e r l a n d e s , d ie Tee lach t , d ie 
Lndge r - u n d die Andreas -Ki rche .* ) V o n Beruh , de Vries in E m d e n 2 4 5 

IV. Die F r a u e n g e s t a l t im U p s t a l s b o o m - S i e g e l von 1327. Von F. Ritter 2 4 8 
V. K i r c h l i c h e N o t in Os t f r i e s l and g e g e n E n d e d e s R e f o r m a t i o n s j a h r -

h u n d e r t s . Zur äl testen Gesch ich te der os t f r i es i schen P red ige r - u. Lehre r -
famil ie H o b b i n g . Von Joli. Herrn. G o e m a n , e h e m . Kirchmeis ter in W e e n e r 2 5 0 

VI. Zu den S täd teans ich ten des Fr iedr . B e r u h . W e r n e r S i l e s i u s u m 1730 2 5 0 
VII. Der os t f r i es i sche P o r t r ä t m a l e r Henr ich B e c k e r a u s Neufunn ixs ie l , 1747 

b i s 1819 (11) 254 
VIII. Zur S c h r e i b u n g des os t f r i es i schen P l a t t d e u t s c h . Von P ro f . Dr. H o b b i n g 

in N i e n b u r g a . W 2 5 J 
X . D a s S c h i f f s m o d e l l im E m d e r R a t h a u s e 2 6 0 

XL N a c h t r a g zu S. 2 4 5 (Die N o r d e r Tee lach t ) 2 6 0 
B ü c h e r s c h a u : H. E r n s t , U r k u n d e n z u m U n i o n s v e r s u c h in Os t f r i e s l and u m 

1580. Von P a s t o r lic. Kochs in E m d e n 2 6 2 
Verzeichnis de r M i t g l i e d e r 2 6 4 
Verzeichnis der T a u s c h v e r e i n e 2 7 2 

*) Vgl. den Nachtrag S. 253. 



Die Münzen der Grafen von Ostfriesland 
(1464—1540) 

von f Dr. P. T e r g a s t . 

Nach der Handschrift des Verfassers neu bearbeitet und herausgegeben 

von 

O r t w i n M e i e r , 
Leiter des Münzkabinetts am Provinzial-Museum zu Hannover. 

Vorwort. 

Bei W. Haynel in Emden erschien im Jahre 1883 der von dem 
spätem Geheimen Medizinalrat Dr. Tergast bearbeitete erste Teil der 
„Münzen Ostfrieslands". Das mit reichem Quellenmaterial versehene 
Werk hat überall in der numismatischen Welt freundliche Aufnahme 
gefunden, was schon dadurch, daß die erste Auflage schon lange ver-
griffen ist, bewiesen sein dürfte. Daß aber Tergast die Absicht hatte, die 
von ihm begonnene Arbeit weiterzuführen, geht aus einem hinter-
lassenen Manuskript hervor, das die Zeit von 1464—1540 umfaßt. 
Schon mehrere Jahre vor seinem Ableben am 25. März 1912 hat 
er sich mit der Absicht der Drucklegung dieses hinterlassenen 
Manuskriptes getragen; so ist denn auch der überwiegend größte 
Teil der in der nachstehenden Abhandlung verwandten Klischees 
noch auf Tergasts Veranlassung angefertigt worden, eine Maß-
nahme, die das Erscheinen der Arbeit in heutiger Zeit nicht un-
wesentlich erleichtert. Wenn man berücksichtigt, daß Tergast ein 
vielbeschäftigter Kreisarzt war und in einer Stadt wie Emden lebte, 
wo er die Fortschritte der Wissenschaft, besonders auch der numis-
matischen, nur schwer verfolgen konnte, so muß man anerkennen, 
daß er für seine ostfriesische Heimat in münzgeschichtlicher Hinsicht 
Treffliches geleistet und sich durch seine Forscherarbeiten für 



alle Zeiten ein bleibendes Denkmal gesetzt hat. In pietätvoller Weise 
ist daher auch Tergast's hinterlassenes Manuskript im nachstehenden 
fast wörtlich zum Abdruck gekommen. Die Beiträge oder Zusätze des 
Herausgebers sind durch * — * eingeschlossen. 

Nicht zuletzt sei aber der Leitungen des Berliner und des Wiener 
Kabinetts gedacht, die dem Herausgeber in entgegenkommendster 
Weise Auskünfte oder Material zur Verfügung gestellt haben. Durch 
gütige Vermittlung des Herrn Bibliotheksrats Buck in Gmunden konnte 
ich gleichfalls die noch unveröffentlichten Bestände an ostfriesischen 
Münzen in der Sammlung Seiner Königlichen Hoheit des Herzogs 
von Cumberland, Herzogs zu Braunschweig und Lüneburg, bei der 
von mir vorgenommenen Neubeschreibung aller Prägungen benutzen. 

Den Staatsarchiven in Bremen und Aurich, dem Ratsarchiv der Stadt 
Emden und der Direktion der Staatsmünze in Berlin, die mir zahlreiche 
Urkunden und Akten zur Verfügung stellten, bin ich zu herzlichem Dank 
verpflichtet. Auch möchte ich Herrn Prof. Dr. Ritter in Emden, der die 
Herausgabe anregte, für die mannigfachen Winke, die er mir in Bezug 
auf die Geschichte und das Wirtschaftsleben des ostfriesischen Landes 
gegeben hat, nicht unerwähnt lassen. Mehrerer Herren, die auch in 
geldlicher Hinsicht diese Arbeit gefördert haben, aber nicht genannt 
sein möchten, sei ebenfalls an dieser Stelle gedacht. Die Zeichnungen 
zu den Siegelabbildungen und einigen neueren Klischees rühren von 
der kunstfertigen Hand des Herrn Wilhelm Redemann in Hannover 
her. All' den Förderern dieses Buches sei herzlich Dank dafür gesagt. 

H a n n o v e r , im Februar 1923. 
O r t w i n M e i e r . 

I. 

Ulrich Cirksena I., 
Graf von Ostfriesland, 1464—1466. 

Unter den ostfriesischen Häuptlingsgeschlechtem ragte um die 
Mitte des 15. Jahrhunderts vor allen anderen das Haus Cirksena 
hervor. Die Häuptlinge von Greetsiel, die Brüder Edzard und Ulrich, 
waren die Repräsentanten des Hauses, deren eifrigstes Bestreben da-
hin ging, das Erbe ihrer Väter dem eigenen Geschlechte zu sichern. 
Bald ließen sie ihre Blicke über die Grenzmarken ihres eigenen Län-



dergebietes hinweg schweifen und trachteten danach, ihr Machtbereich 
weiter auszudehnen und zu festigen. Dabei ließ ihr Ehrgeiz jedes 
Mittel gerecht erscheinen, um entweder durch Waffengewalt oder 
auf legalem Wege, durch Kauf, Tausch oder durch Schenkung, zum 
Ziele zu kommen. 

Gegen Ende des Jahres 1430 wußte Edzard die Verwaltung des 
Brokmerlandes an sich zu reißen und zeichnete von da an als Häupt-
ling von Greetsiel und Vormund des B r o k m e r l a n d e s D e m Brok-
merlande folgten einige Jahre später die neuen und alten Norder-
lande-'). Im Jahre 1438 kam außerdem noch das Auricherland hin&u3). 
Von dieser Zeit an führten nun die Häuptlinge von Greetsiel den Titel 
„hovetling tho Emeden unde Norderlande". Edzard hat während seiner 
Regierungszeit nur für Norden Münzen schlagen lassen; er starb im 
Jahre 1441')• Sein Nachfolger war sein Bruder Uirich, dessen Haupt-
augenmerk auf die Festigung des lockeren Erwerbes der letzten Jahre 
gerichtet war, um die neu erworbenen Landesteile für immer mit dem 
Hause Cirksena zu verbinden. Wir wissen aus der Geschichte seiner 
Häuptlingszeit, mit welchem Erfolge sein unermüdliches Streben ge-
krönt wurde. Durch die Befriedigung der Erbansprüche verschiedener 
Häuptlinge brachte er das Auricher- und Brokmerland und die Norder-
lande unter seine Botmäßigkeit und fügte durch seine Heirat mit Theda, 
der Enkelin des Häuptlings Fockc Ukena von Leer6), auch noch das 
Moormerland hinzu. Im Jahre 1453 waren Emden und Leerort wieder 
aus der Hand der Hamburger in Ulrichs Besitz übergegangen'5), so-
daß ihm nun tatsächlich die Landeshoheit über ganz Ostfriesland 
zustand. Seine nächste Aufgabe mußte es nun sein, dem jungen 
Reiche eine rechtliche Unterlage zu geben. Deshalb unterstellte er 
sich und "seine Schöpfung dem Schutze des deutschen Kaisers und 
empfing aus dessen Hand sein Land als Reichsgrafschaft zu Lehen 
zurück. 

Dieser Schritt Ulrichs war für die politische Zukunft Ostfrieslands 
von der größten Bedeutung, denn mit ihm hob die staatsrechtliche 
Stellung des Landes zum Heiligen römischen Rciche deutscher Nation 
an. Der Lehnsbrief datiert vorn 30. September 1454 '")• In ihm über-
gibt Kaiser Friedrich dem Grafen Ulrich die „Schlosser, Stetten Embden, 

' ) Vergl. Tergas t , Die Münzen Ostfr ies lands, 1. Teil, Emden 1883, S. 118, 
und Ostfriesisches Urkundenbuch Nr. 396. — 2) Vergl. Te. a . a . O . S. 1 3 0 / 1 3 1 . — 
3) Vergl. Te . a . a . O . S. 118. — 4) Vergl. Te. a . a . O . S. 133. — B) Vergl. Te. 
a . a . O . s . 151. — «) Vergl. Te. a . a . O . S. 74. - 7) 0 . U.-B. Nr. 677. 



Norden, Gredziel, Berumb, Esens, Jever, Friedburg, Auwerich, Lehrort, 
Stickhausen und Lengen" als Grafschaft zu Lehen und bewilligt ihm 
und seinen Nachkommen „alle und jegliche recht, wirdigkait, freihait, 
gewonhait, zoll, accise, muntz, beide des golts und silbers"*). Das 
kaiserliche Diplom trat aber nicht sofort in Kraft, denn ihm fehlte 
die Voraussetzung, unter der es ausgefertigt war: „der obgenant graff 
Ulrich hat auch uns und dem hailigen reich gevvonlich gelubd und 
ayd gethan, als sich das von solcher lehen wegen zu thuen gebuert" 2). 
Mit diesem vorläufigen Verzicht auf die neue Würde trug Ulrich den 
ungünstigen politischen Verhältnissen seiner Zeit Rechnung. Wie klug 
er daran getan hatte, zeigten die Ereignisse der folgenden Jahre. Der 
Bischof Johann III. von Münster (1457—1466) machte seine alten 
Erbansprüche auf die Grafschaft Emesgonien, insbesondere auch auf 
Schloß und Stadt Emden, Reiderland, Overledingerland und das neu 
erbaute Schloß Stickhausen, gegen Ulrich geltend und verbündete sich 
gegen ihn im Jahre 1461 mit dem Grafen Gerhard von Oldenburg 
(1440—1483) mittelst Vertrages, in dem Protest dagegen erhoben wird, 
daß der Häuptling Ulrich sich Landesteile anmaße, die dem bischöf-
lichen Stuhle zu Münster gehörten3). Wenn sie ihren Zweck, die 
Grafschaft Emesgonien an sich zu reißen, auch nicht erreichten, 
so war doch eine Folge des Bündnisvertrages, daß Ulrich sich beim 
Kaiser um ein neues Diplom bewarb, das dann unterm 14. Juni 1463 
auf seine „wonung und wesen genant Norden" beschränkt wurde, 
»,also daz sy sich nu hinfür ewiclich grafen und grefin zu Norden 
schreiben, nennen und von meniclich also genant sollen werden"4). 
Auch dieses Diplom harrte vergeblich auf Vollziehung des Lehnseides. 
In der vorläufigen Verzichtleistung auf das ganz Ostfriesland umfas-
sende Lehen des Grafendiploms vom Jahre 1454, insonderheit auf das 
in der Diözese von Münster gelegene Emesgonien und Emden mit 
dem bereits erwähnten Zubehör, offenbarte der neu ernannte Graf zu 
Norden die ganze Schärfe seines staatsmännischen, weiten Blickes, 
indem er der ungünstigen Konstellation der politischen Verhältnisse 
volle Rechnung trug. Es würde aber verfehlt sein, aus dieser Ver-
zichtleistung den Schluß ziehen zu wollen, daß Ulrich von nun an 
aller ehrgeizigen Pläne entraten habe. Unverrückt das eine Ziel im 
Auge, die Landeshoheit über ganz Ostfriesland seinem Geschlechte 
zu erringen, wartete er nur auf eine günstige Gelegenheit, die alten 
Ansprüche unter kaiserlichem Schutze aufs neue zu erheben, und dazu 

' ) 2) O. U.-B. Nr. 677. — 3) 0 - U.-B. Nr. 770. — 4) O. U.-B. Nr. 790. 



schien im folgenden Jahre die beste Aussicht vorhanden zu sein. Am 
1. Oktober 1464 ward ihm abermals vom Kaiser Fiiedrich ein neuer 
Lehnsbrief ausgestellt, laut dessen er sowohl wie auch seine Leibes-
eiben zu Reichsgrafen erhoben wurden „also das sy sich nu hinfur 
ewigelichen graven und grefin zu Norden, Emeden, Emesgonien in 
Ostfriesland schreiben und nennen und von meniclich also genant 
sollen werden"1). Trotz Verleihung dieses Diploms trat Ulrich auch 
jetzt noch nicht als Graf auf, sondern noch weiter als Häuptling. 
Selbst der Kaiser nennt ihn noch in einer Urkunde vom 5. Oktober 
desselben Jahres „Ulricus heuptling, cotnes in Norden"2). Auch in 
einem am 15. Oktober 1464 ausgestellten Dokumente wird er vom 
Kaiser noch „grave zu Norden in Ostfrieslande" genannt8). Endlich, 
am 23. Dezember 1464, war Ulrichs Ziel erreicht. An diesem Tage 
schwor er auf seinem Schlosse zu Emden dem Kaiser und Reich den 
Eid der Treue und empfing den Ritterschlag4). Von diesem Zeit-
punkte an führte er — urkundlich — den Titel „Graf von Ostfries-
land" B). 

Mit der Erhebung des mächtigsten ostfriesischen Häuptlings zum 
Grafen wurde die Häuptlingswürde in den ostfriesischen Landen rasch 
zu Grabe getragen. Die kleineren Regenten begaben sich willig 
ihrer Herrschaft und stellten sich unter die Botmäßigkeit Ulrichs. Am 
26. April 1465 leisteten Snelgher, Häuptling von Uphusen, sowie Haro 
und Hayko, Häuptlinge von Oldersum, dem neuen Grafen den Treu-
schwur und erhielten dann ihre Herrlichkeiten als Lehen von ihm 
zurück6). Am 10. Mai desselben Jahres folgten ihnen die Häuptlinge 
Ocko von Loquard, Ailt von Grimersum, Ailt von Hinte, Gerd von 
Petkum, Haie tor Papenborch, Beno von Uttum, Eger, der Sohn Tanno 
Kankena's, und Hero Mauritz von Dornum7). 

* Es erscheint auffällig, daß in den beiden letzten kaiserlichen Di-
plomen von 1463 und 1464 die Verleihung des Münzrechtes nicht 
besonders hervorgehoben wird, während die Urkunde von 1454 die 
Übertragung der Münzgerechtsame „beide des golts und silbers"8) 
ausdrücklich anerkennt. Es ist aber wohl zweifellos, daß das dritte 
Diplom von 1464 nur eine Erneuerung des ersten von 1454 darstellte, 
in dem die Verleihung des Münzregals ohne weiteres eingeschlossen 

' ) O. U.-B. Nr. 807. — 2) O. U.-B. Nr. 809. — 3) 0 . U.-B. Nr. 814. — 4) 0 . U.-B. 
Nr. 817. - 5) Vergl. v. Richthofen, Friesische Rechtsgeschichte, Band I, S. 3 6 3 ff., 
und Herquet, J ah rbuch d. Gesellschaft f. bild. Kunst u. vaterl. Altert, in Emden, 
Band V, S. 1 —13. — O. U.-B. Nr. 824. — ' ) O. U.-B. Nr. 825. — 8) 0 . U.-B. 677 



war Man könnte auch wohl unbedenklich eine Bestätigung des 1454 
zuerkannten Rechtes aus den Zugeständnissen des Kaisers im Diplom 
vom 1. Okt. 1464 lesen, zumal wenn es da heißt, daß die neuernannten 
Reichsgrafen „alle und jeglich recht, wirdikeit, freyheit, gewonheit und 
vorteil inner und ausser gerichts an allen enden haben und gebrau-
chen und geniessen sollen und mögen, der annder unser und des 
heiligen reichs graven und grefin von recht oder gewonheit haben". 
Das Münzregal gehörte aber zu jener Zeit fast durchweg zu den ver-
brieften Rechten der Lehnsgrafen. Es wäre deshalb nicht zu verstehen, 
warum Ulrich bei seiner Erhebung zum Lehnsgrafen dieses Recht nicht 
ebenfalls verliehen bekommen hätte. Eine andere Frage ist es, ob Ulrich 
von ihm Gebrauch gemacht hat. Tergast führt bei Beschreibung') der 
Häuptlingsmünzen Ulrichs unter Figur 59 einen Goldgulden o. J. (vergl. 
Nr. 1 der Münzbeschreibungen) auf, der auf der Vorderseite den heiligen 
Petrus mit Buch und Schlüssel und zwischen seinen Füßen einen schräg 
liegenden Harpyenschild zeigt. Die Umschrift der Vorderseite heißt: 
MONETA* NOV-A* EMDENIS3). Die Rückseite zeigt einen Reichsapfel 
im Dreipaß und trägt die Umschrift: FREDR1CVS * RONOR' * REX * . 

Auch in seinem hinterlassenen Manuskripte erwähnt Tergast keine 
gräflichen Prägungen Ulrichs. So rechnet er auch nicht den vorstehend 
erwähnten Goldgulden dazu — von dem übrigens das Provinzial-Museum 
Hannover einen zweiten Stempel besitzt (vergl. Nr. 2 der Münzbeschrei-
bungen) —. sondern legt alle Münzen Ulrichs in dessen Häuptlingszeit 
von 1441 bis zum Ende d.J. 1464. Wenn der Herausgeber bezüglich dieser 
Zeitzuteilung anderer Ansicht ist, so möchte er zu dieser Annahme folgen-
de Begründung geben. Es mag allerdings im ersten Augenblick gewagt 
erscheinen, die Goldgulden Ulrichs der Grafenzeit des Herrschers zu-
zuschreiben, zumal wenn man berücksichtigt, daß keine seiner Prägungen 
die für diese Behauptung nötige Umschrift: „COMES • FRISIE • 
ORIENTALIS." trägt. Ein anderer Grund könnte diese Annahme noch 
hinfälliger machen, wenn man nämlich in Betracht zieht, daß der erste 
kaiserliche Lehnsbrief vom 30 September 1454, der von verschiedenen 
Forschern*) als gefälscht erkannt wurde, in dem aber die Ausübung 

J) Tergas t a. a. O., Teil 1, S. 78. — 2) Auf gotische Lettern für die Münzschrif t 

haben wir, da sie trotz aller Bemühungen ohne ungeheuere Kosten nicht zu be-

schaffen waren, leider verzichten müssen. 
s ) Vergl. v. Sybeis Historische Zeitschrift XLIV (N. F. VIII, 1880) S. 302 f f . ; 

W. v. Bippen, Die Erhebung Ostfr ies lands zur Reichsgrafschaft , Hansische Geschichts-
blätter 1883, S. 69 ff.; Bernhard Hagedorn, Ostf r ies lands Handel und Seeschiffahrt 
im 16. Jahrhunder t , 1910, S. 80 fr. Zuletzt ist Wot fgang Selio. Die Häuptl inge von 
Jever (Gött ingen 1920), S. 52 ff., noch einmal kurz auf die Frage eingegangen. 



des Münzreclites durch den Grafen einzig und allein erwähnt wird, 
bezüglich der Münzgerechtsame auszuschalten ist. 

Wenn Tergast aber nur Häuptlingsmünzen kennt, dann muß man an-
nehmen, daß er damit auch die Ansicht vertritt, daß Ulrich nur bis zum 
Schlüsse des Jahres 1464 Münzen hat schlagen lassen, nicht aber mehr 
für die 11/2 Jahre — er starb am 27. Sept. 1466 —, die er als Graf von 
Ostfriesland regiert hat. Kann man nun die Echtheit des Briefes von 1454 
nicht anerkennen, so ist doch mit ziemlicher Sicherheit anzunehmen, 
daß die fragliche Fälschung schon damals vorhanden gewesen ist. Der 
als sehr gewissenhaft bekannte Hagedorn hat diese Auffassung wohl eben-
falls geteilt, denn a. a. 0 . S. 80 führt er aus, daß sich „die Ostfriesen 
lediglich auf den uralten Gebrauch ihrer Rechte und den kaiserlichen 
Lehnsbrief von 1454 gestützt haben." Er nimmt danach an, daß der ge-
fälschte Brief schon damals vorhanden war. Ist das aber der Fall, dann 
ist auch anzunehmen, daß er als Unterlage für die echte Urkunde vom 
23. Dez. 1464 gedient hat, wie denn auch Sello a. a. 0 . bemerkt, daß 
sich der echte Lehnsbrief von 1464 inhaltlich nicht wesentlich von dem 
unechten unterscheidet. In der Fälschung wird dem Grafen Ulrich die 
„Müntz, beide des golts und silbers2)" ausdrücklich übertragen, und 
in der echten Urkunde von 1464 werden ihm alle einem Lehnsgrafen 
zustehenden Rechte zuerkannt. Es wäre deshalb nicht zu verstehen, 
warum man gerade nach der Erhebung Ostfrieslands zur Reichsgraf-
schaft die Ausprägung von Münzen eingestellt hätte, was man 
nach der Ansicht Tergast's voraussetzen muß. Nun könnte man 
allerdings einwenden, daß die echte Urkunde nichts von der Über-
tragung des Münzregals an den Grafen erwähnt. Wäre dieses aber 
nicht in der echten Urkunde als ganz selbstverständlich mit einge-
schlossen gewesen, dann hätte doch später einem der Nachfolger 
des Grafen Ulrich, die bis zu ihrem Ausgange im Jahre 1744 die 
Ausprägung ostfriesischer Landesmünzen gepflegt haben, das Münz-
recht nochmals besonders verliehen werden müssen, wenn nicht eine 
solche Urkunde im Laufe der Zeit verloren gegangen ist. 

Läßt man das letzte, unwahrscheinliche Bedenken fallen, 
dann können wir annehmen, daß ihm auch die Ausübung 
des Münzrechtes mit der Erhebung in den Grafenstand verliehen 
worden ist. Als Häuptling prägte Ulrich Münzen auf Grund 
eines in früheren Zeiten angemaßten und allmählich zur Gewohnheit 
gewordenen Rechtes, das ihm zwar keiner streitig gemacht haben 

' ) O. U.-B. Nr. 677. 


