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Auf der heutigen Feldmark Tessenow befinden sich mehrere wüste Dorfstellen. Das ist zum einen das
Tessenowsche Vorgängerdorf Kummin an der Mooster, die Siedlung Mühlenberg an der Straße Siggelkow-
Suckow, die „alte Dorfstelle“  Tessenow an der B-321 und ein nur urkundlich bekannter Ort Bergrade, der
archäologisch bisher nicht nachgewiesen werden konnte. Kummin und Mühlenberg sind die Ortschaften, die
zuletzt aufgegeben wurden, Mühlenberg erst nach 1950. Mythen und Geschichten blieben erhalten, aber so
richtig weiß keiner mehr Genaueres zu berichten. Wegen der verzwickten Besitzverhältnisse und der spärlichen
Aktenlage beginnt in vorhandenen geschichtlichen Abhandlungen die ausführlichere Geschichte meistens um
1750. Im Gemeindeamt Tessenow liegt eine umfangreiche Chronik von Kummin/Tessenow vor, die das
Lehrerehepaar Schalle erarbeitete. Die Mühlenberger Geschichte wird darin nicht gesondert betrachtet. Man
kann das Nachstehende als Ergänzung der vorliegenden Chronik betrachten. Die Tessenower Chronik selbst ist
im Gemeindeamt Tessenow einsehbar.
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Das urkundlich erstmals 1272 genannte Dorf Kummin (verschiedene Schreibweisen) umfasste noch zum  Beginn
des 16. Jahrhunderts 12 Bauernhöfe und befand sich im Besitz der Familie von Restorff. Wann sie ihren Besitz
übereignet bekamen, ist nicht überliefert. In der Parchimer Gegend hielten sich die Restorffs zumindest seit der
Mitte des 13. Jahrhunderts auf und verfügten über weiteren Grundbesitz um Parchim und Lübz. Bei Lübz
existierte sogar ein Dorf ihres Namens (wüste Dorfstelle Restorf bei Riederfelde). „ Im Jahre 1254 verlieh der
Erzbischof von Riga dem Ritter Johann Redekesdorpe das Dorf Slate mit der dazugehörigen Mühle...“ , aus einer
nicht mehr erhaltenen Urkunde, aber als Regest bei Fabricius 1582 überliefert. Im Jahre 1392 erschien ein
„Brunyng van Reddichstorpe van Chonmyn (Kummin)“  auf einer Liste von Raubrittern. Im 16. Jahrhundert
gehörte die halbe Feldmark Malow und Anteile auf der Poitendorfer Feldmark zum Kumminer Gut. 1592
verkaufte Cord Restorff von Kummin die Hälfte seines Anteils dem Gerke von Möllendorff zu Wentorf und
nannte sich fortan Cord Restorff zu Malow. Die andere Hälfte blieb im Restorffschen Familienbesitz. Kummin
wurde mit unbekanntem Datum später wieder vereint. Mindestens seit 1574 gehörte auch die gesamte
Tessenower Feldmark zu Kummin. Das ursprüngliche Dorf Tessenow (Flurname „auff der Dorfstätte“) wurde
nachweisbar seit 1534 nicht mehr bewohnt. Der Ort fiel vermutlich schon infolge der brandenburgisch-
mecklenburgischen Grenzkriege des 15. Jahrhunderts der Verwüstung anheim.



1586 erschlug man in Parchim einen Christoph von Restorff. Zwischen 1616 und 1637 f� hrte Adam von Restorff
auf Kummin mit Anteilen in Poitendorf, Malow, Tessenow, Groû Pankow und Nutteln die Gesch� fte des
Klosterhauptmanns zu Ribnitz.
Im Jahre 1625 hatte Ulrich Restorff das Gut Kummin von Adam Restorff, dem letzten Sproû des Kumminer
Zweiges, f� r 38.000 Gulden gekauft, um es der Familie zu erhalten. Ulrich heiratete drei Wochen nach Pfingsten
des Jahres 1632 die Catharina von Sperling. Diese verheiratete sich nach dem Tod ihres Mannes ein zweites Mal
mit Hans Henning von Winterfeld auf H� nerland. 1633 erhielt Ulrich von Restorff die Genehmigung zum Bau
einer Glash� tte im ¹Kumminer Waldª. Der Wald erstreckte sich einst zwischen Tessenow und Poitendorf in der
N� he des H� t(t)erberges und wurde durch den Betrieb von dieser und der folgenden Glash� tte beseitigt. Bereits
ein Jahr darauf lag die H� tte wegen der verheerenden Verw� stungen, die durchziehende Heerscharen
anrichteten, in Tr� mmern. Nach dem Dreiûigj� hrigen Krieg und dem Tod des Ulrich von Restorff vor 1650
konnten die Forderungen der Gl� ubiger durch die unm� ndigen Erben nicht bedient werden. Das Gut gelangte
daraufhin in den Pfandbesitz des Rittmeisters Hinrich von Sperling. Der lieû 1689 erneut eine Glash� tte bauen.
Sie lag wiederum am H� t(t)erberg auf alter Tessenower Feldmark, unweit des Standortes der ersten, und wurde
vom Glasermeister Hoff betrieben. In das Kirchenbuch trug sie der Pastor als ¹Cumminische Glash� tteª ein. Im
Jahre 1701 stellte sie ihre Arbeit ein. 1695 � berlieû die Sperlingsche Witwe, eine geb. Negendank, das Gut auf
15 Jahre einem Tobias von Bautzen zur Nutzung. Es wurde aber bereits 1700 durch August Christian von
Restorff wieder eingel� st. Nach den Lehnsakten hielt das Geschlecht den Besitz bis 1724, als Cornett August
Christian Restorff mit Kummin in Konkurs geriet. Kummin war der letzte in der Hand der Familie Restorff
befindliche Stammsitz in Mecklenburg. Im Jahre 1725 kaufte der Major Otto Christoph von der L� he das Gut
Kummin f� r 23.700 Gulden und erhielt vom Herzog daf� r die Belehnung. Von der L� he k� nnte der Iniator daf� r
gewesen sein, dass das einsame Kumminer Windm� hlengeh� ft mit einem weiteren Geh� ft, einer Gastwirtschaft,
erweitert wurde. 1750 war der Hauptmann Henning Christian von B� low Gutsbesitzer auf Kummin geworden.
Ihm gelang es, das Gut aus den bestehenden Lehnsverh� ltnissen zu l� sen und es wieder in ein freies Allodialgut
(Erbgut)  umzuwandeln. Im Jahre 1778 geriet auch von B� low in Konkurs.
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Das Gut Kummin kaufte Amtmann Georg Friedrich Prollius. Sein Sohn Johann Georg Christian Prollius trat
1788 die Nachfolge an. In diesen Jahren ver� nderte sich durch das Wirken der neuen Erbherren das Gut Kummin
wesentlich. Offensichtlich planten die Gutsherren Prollius von Anfang an, Kummin mit Dorf und Wasserburg
aufzugeben. Daraufhin floh einer der Bauern bei Nacht und Nebel � ber die preuûische Grenze. Ein zweiter
siedelte nach Groû Pankow um. Mindestens einer zog nach M� hlenberg. Das Dorf blieb noch � ber Jahrzehnte
mit wenigen Tagel� hnern bewohnt, bis kurz nach 1860 der letzte bewohnte Katen abbrannte. Die Dorfstelle
schlug man dem umliegenden Acker zu. Auf ihr finden sich noch heute Scherben, Lehm- und Mauersteinbruch-
st� cke. Dass die alte Wasserburg dem Abriss preisgegeben wurde, kann heute nur zutiefst bedauert werden. Das
neu erbaute Schloss im vorhergehenden Vorwerk bzw. bei der ¹neuenª Sch� ferei Tessenow bezog die
Gutsherrschaft 1791. Als um 1880 umfangreiche Entw� sserungsarbeiten, verbunden mit der Begradigung der
Mooster, stattfanden und sich nun ein neuer Entw� sserungskanal an der Wasserburg vorbeizog, war ihr
Schicksal besiegelt.



Eine neue Br� cke � berspannte anstelle der alten ¹Moskowiterbr� ckeª auf dem Fernweg Grabow-Meyenburg den
Moosterkanal. Sie brauchte man, weil im ¹Transvaalª (1), so nannten die Einheimi-schen das durch den Kanal
abgetrennte Land, so mancher Tessenower/M� hlenberger noch ein St� ck Wiese sein eigen nannte. Die letzte
Br� cke brach um 1980 wegen Altersschw� che ein.
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Der Ort M� hlenberg bei Tessenow war nie eigenst� ndig, das heiût, hier gab es weder Kirche oder Schule, noch
einen B� rgermeister. M� hlenberg lag auf der fr� heren Kumminschen, sp� ter Tessenowschen Feldmark, und
entstand aus einem M� hlengeh� ft um die Wende des 17./18. Jahrhunderts. Kirchlich geh� rten die M� hlenberger
zu Groû Pankow, gingen aber in der Regel nach Siggelkow zum Gottesdienst, weil das n� her lag. Auch
heirateten die M� hlenberger lieber in Siggelkow und lieûen sich hier beerdigen. Die Kinder besuchten die
Schule in Tessenow.
Betrachtet man sich die Hoinckhusensche Karte des Amtes Grabow (2), siehe Kartenausschnitt, dann stellt man
fest, dass im gesamten Amtsbereich um 1700, dem ungef� hren Erstellungsdatum der Karte, nur zwei
Windm� hlen existierten. Eine ist an der preuûischen Grenze bei Kluess eingezeichnet (aktenkundlich
nachgewiesene Erbauung durch einen M� ller Einkopf im Jahre 1684) und eine weitere bei Kummin. Bei
letzterer steht auf der Karte neben dem Symbol f� r eine Windm� hle ein ¹Cª f� r Cummien (in der alten
Schreibweise). Vor 1700 k� nnte man also mit der Erbauung der ¹Cumminische Windm� hleª rechnen. Ein Zweig
des M� llergeschlechts Einkopf kann zwar seit der Mitte des 18. Jahrhunderts in Parchim und Marnitz
nachgewiesen werden (z.B. Zimmermann und Hausbesitzer Johann Christian Einkopf, geboren um 1741 in
Leppin bei Marnitz), aber eine Beziehung zur Cumminischen Windm� hle ist nicht feststellbar.
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¹Trotz fehlender Unterlagen zu M� hlenberg m� ssten doch die zust� ndigen Pastoren (3) in den Kirchenb� chern
Nachrichten hinterlassen habenª, war die Überlegung. Das erwies sich ebenfalls als schwierig. Die D� rfer der
Umgebung wie Groû Pankow, Siggelkow und eben Kummin hatten im Dreiûigj� hrigen Krieg stark unter den
raubenden und brandschatzenden S� ldnern gelitten. M� hlenberg und Kummin besaûen keine eigene Kirche.
Nach dem Dreiûigj� hrigen Krieg vereinte man 1653 notgedrungen die Siggelkower und Groû Pankower Pfarre.
Nach einem Pastorenwechsel 1697 findet sich endlich im Groû Pankower Kirchenbuch folgender Eintrag: ¹Des
Windm� llers Sohn zu Siggelkow getauft, genannt Tobias Hartwig.ª Da es zu keiner Zeit in Siggelkow oder Groû
Pankow Windm� hlen, sondern stets nur Wasserm� hlen gab, muss sich dieser Eintrag auf den Cumminischen
Windm� ller beziehen. Die n� chste Eintragung im Kirchenbuch betreff M� hlenberg stammt vom 7. Juni 1712.
Der Pastor hielt zu diesem Tag fest, dass er den ¹Cumminischen Windm� ller Hans-J� rgen Wigand und die
Tochter des Siggelkower Schulzen Lorenz Redlinª getraut hatte. Das w� re der erste echte aktenkundliche
Nachweis f� r die Kumminer Windm� hle und der erste namentliche Nachweis des Windm� llers. Da der Tobias
Hartwig von 1697 kein auûereheliches Kind war, musste die Windm� hle bereits einmal den Besitzer gewechselt
haben. Die Mahlg� ste blieben auf Kummin beschr� nkt.



Der Windm� ller in Kummin musste, um sich und seine Familie ern� hren zu k� nnen, nebenbei Landwirtschaft
betreiben und bewirtschaftete Acker auf den sogenannten ¹Windm� hlenst� ckenª am ¹Kirchsteigª, der nach
Siggelkow f� hrte. Wie sich dann herausstellte, war der ausgesuchte Standort f� r die Windm� hle am Weg
zwischen Suckow und Siggelkow nicht besonders geeignet. Sie stand im Moostertal, die Windverh� ltnisse waren
mit Sicherheit schlecht. Der Begriff ¹Bergª im sp� teren Siedlungsnamen ¹M� hlenbergª war auûerdem mehr als
schmeichelhaft. Sechs Jahre sp� ter, 1718, erw� hnte der Pastor den Windm� ller Adam Ortmann in Kummin
anl� sslich der Geburt von dessen Tochter. Doch auch der schien sich nach einer besseren M� hle umgesehen zu
haben, denn bereits 1721 hieû der n� chste Cumminische Windm� ller Michel Schult. Der Vorg� nger m� llerte
nun im benachbarten Siggelkow. Im Zusammenhang mit der Taufe eines Kindes des Kumminer Kr� gers 1731
bezeichnet der Pfarrer den Ort erstmals als ¹ ....M� hlenberg, vormals Cumminische Windm� hle geheiûenª. Das
ist der erste Nachweis des Ortsnamens ¹M� hlenbergª.
Eine um 1730 datierte Vermessungskarte der Kumminschen Feldmark zeigt zwei Geb� ude. Die sind auf der
zugeh� rigen Skizze eines Artikels in der Parchimer Zeitung von 1934 zu erkennen. Der Verbleib der
Originalkarte ist ungewiss. Bei den beiden Geb� uden handelt es sich wahrscheinlich um das Wohnhaus des
M� llers und des Kr� gers. Die Windm� hle d� rfte auf der gegen� ber liegenden Straûenseite gestanden haben. In
einer Aufstellung f� r die Pfarre Siggelkow/Groû Pankow/Kummin aus dem Jahre 1748 z� hlte der Pastor seine
Eink� nfte ¹an Opfernª auf und nannte folgende Einwohner:
¹Auff dem M� hlenberge vom Kr� ger und 8 Einliegern 1 Reichstaler und 24 Schillingeª. Als Bauer erscheint bei
den Eierabgaben im gleichen Dokument ein Johann Becker. Ein M� ller wird in M� hlenberg nicht mehr genannt.
Der wird jetzt bei den Kumminer Einwohnern aufgez� hlt: ¹Der adlige Hof 1 Reichstaler und 24 Schillinge, 4
Bauern mit je 8 Schillingen, die beiden Einlieger und der Hirte zusammen 24 Schillinge. J� ger, Schmied und
M� ller gaben zusammen ebenfalls 24 Schillingeª. Warum lebte der M� ller jetzt in Kummin? Des R� tsels
L� sung zeigt die Direktorialvermessungskarte von 1765. Auf ihr wird neben dem Gut am sogenannten ¹alten
Teichª eine Wasserm� hle gezeigt. Deutlich ist das Wehr und ein unterteiltes Rad als Zeichen f� r eine
Wasserm� hle zu erkennen. An diesem Teich soll laut eines Zeugenprotokolls von 1689, als es um die
Zugeh� rigkeit der Tessenower Feldmark zum Slater Kirchsprengel und den sich daraus ergebenden Abgaben
ging, die alte Sch� ferei von Kummin gelegen haben. Vermutlich stellte die Windm� hle wegen Unrentabilit� t um
1740 ihren Betrieb ein und daf� r existierte nun im Ort eine Wasserm� hle.
Die Siedlung am M� hlenberg vergr� ûerte sich allm� hlich. Die Eintragungen des Pastors im Kirchenbuch zeigen,
dass so mancher Tagel� hner und Handwerker hier sein Auskommen fand. Es entstand das Vorwerk M� hlenberg,
welches 1755 als Pertinenz (Auûenstelle, Vorwerk) von Cummin in den Lehnsakten erstmals genannt wird. Von
M� hlenberg konnte man die abgelegenen Feldmarkteile effektiver bewirtschaften, fiel doch die lange Anfahrt
von Kummin fort. Die Bewohner des Vorwerkes verdingten sich gegen Lohn beim Gutsherren und stellten
Arbeitskr� fte, auf die nach Bedarf zur� ckgegriffen werden konnte. Bei Notwendigkeit mussten die Tagel� hner
anderem Erwerb nachgehen. Zum Beispiel lebte 1739 in M� hlenberg ein Leineweber. 1744 fand in M� hlenberg
die Hochzeit eines preuûischen Husaren statt. Das war in der Zeit der preuûischen Pfandbesetzung des Amtes
Marnitz (1731-1788). Nachbemerkung des Pfarrers: ¹Das (ihr) Kind wurde gleich nach der Copulation getauftª.
Mehrmals fiel in diesen Jahren im Kirchenbuch f� r M� hlenberg der Name G� sch, vielleicht ein nicht
erbberechtigter Abk� mmling der Bauernstelle G� sch in Kummin, ab 1791 in Groû Pankow. Festgehalten wurde
1760 im Kirchenbuch die Taufe eines ¹Huhr-Kindesª in M� hlenberg, eines unehelichen Kindes ohne Angabe
des Vaters. Die Gutsherren von Tessenow wechselten in der Folgezeit in verh� ltnism� ûig schneller Folge,
einerseits, weil sie das Gut als Spekulationsobjekt ansahen, zum anderen bedingt durch Tod oder Konkurs des
jeweiligen Besitzers (4). Der letzte Gutsherr, Graf Albrecht von Alvensleben-Sch� nborn auf Erxleben II, er
wohnte in Erxleben bei Magdeburg und besuchte Tessenow mehrmals im Jahr, starb im Jahre 1928. Das Gut
sollte darauf m� glichst schnell verkauft werden. Nach langen Verhandlungen mit der Mecklenburgischen
Landgesellschaft (5), weil man sich nicht auf den Kaufpreis einigen konnte, kam am 1. Dezember 1933 der Kauf
des Gutes Tessenow zustande.
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Vor dem Verkauf an die Mecklenburgische Landgesellschaft 1933 wohnten in M� hlenberg nur noch zw� lf
Personen: drei Witwen und zwei Arbeiterfamilien (6). Nach dem Verkauf begannen sofort die Arbeiten zur
geplanten Aufsiedelung des vormaligen Gutes. Landvermesser nahmen ihre T� tigkeit auf, die 1854 gegr� ndete
Ziegelei in Tessenow wurde verkauft und umfangreicher Wald dem Staatsforst abgetreten. Die
¹Leutewohnungenª in Tessenow und M� hlenberg bauten Handwerker im Auftrag der Landgesellschaft durch.
Sie modernisierten, renovierten und errichteten zu den jeweiligen vorgesehenen Siedlungsstellen St� lle und
Scheunen, soweit sie nicht vorhanden waren (hellgrau in der Karte der Landgesellschaft eingezeichnet). Insge-
samt entstanden 38 Siedlerstellen, von denen 6 in M� hlenberg angelegt wurden. Die M� hlenberger Hofstellen
AL und AM erhielten rund 30 ha LNF, die anderen vier AN-AQ (7) bekamen rund 17 ha zugeteilt. Noch besaû
M� hlenberg keinen eigenen Stromanschluss. Der wurde erst 1935 mit dem Bau eines Trafohauses an der
Dorfstraûe verwirklicht. Ebenso erfolgte die Wasserversorgung � ber eigene Hofbrunnen.
Der Erwerb einer Siedlungsstelle musste bei der Landgesellschaft beantragt und ein ausf� hrlicher Fragebogen
ausgef� llt werden. Die Bedingungen zum Erwerb waren im Reichssiedlungsgesetz von 1919 festgehalten.



Diese Landwirtschaftspolitik der 20er Jahre des vorigen Jahrhunderts passte genau in das System der
nachfolgenden Regierung Deutschlands. Bekanntlich � bernahmen die Nazis 1933 in Deutschland die Macht. Als
bereits nach weiteren zw� lf Jahren das neue ªReich”  in Tr� mmern lag, blieb das nationalsozialistische Image
insbesondere an M� hlenberg haften. Tessenow sollte nach 1933 zum nationalsozialistischen Musterdorf, wie in
der DDR Mestlin zum sozialistisches Musterdorf wurde, umgewandelt werden. Der Krieg unterbrach dieses
Vorhaben. Die vorgesehene Umbenennung des slawisch klingenden Ortsnamens ¹Tessenowª zur� ck in das alte
¹Kumminª kam nicht mehr zur Durchf� hrung. Der in M� hlenberg wohnende Ortsbauernf� hrer wurde nach 1945
enteignet, verhaftet und in das ber� chtigte Lager ªF� nfeichen”  bei Neubrandenburg eingeliefert. Von dort kehrte
er nicht mehr zur� ck. Seinen Hof teilte man an drei Neubauern, Fl� chtlinge aus Ostpreuûen, im Zuge der
Bodenreform auf. Nach dem Krieg h� tten aus Altersgr� nden einige Hof� bernahmen stattfinden m� ssen. Mehrere
der Neusiedler von 1933 waren bereits verstorben oder im Krieg umgekommen. Doch die Übernahme eines
Bauernhofes war um 1950 aus verschiedenen Gr� nden kein erstrebenswertes Ziel f� r die nachgewachsene
Generation. Nicht zuletzt trugen die hohen staatlichen Auflagen nach dem Kriege dazu bei. Eine Änderung war
auf lange Sicht nicht absehbar. Die g� nstigen Bedingungen f� r das Betreiben eines kleinen Landwirtschafts-
betriebes, wie sie in den dreiûiger Jahren vorhanden waren, vor allem durch stabile und gute Aufkaufpreise der
landwirtschaftlichen Produkte, entfielen. Nur die Grundversorgung der Familie an Lebensmitteln war gesichert.
Nachdem mehrere M� hlenberger Familien ihren Hof aufgaben, indem sie in den Westen Deutschlands
fl� chteten, begann das Sterben von M� hlenberg. Die verlassenen H� fe entwickelten sich zur Baumaterial-
Entnahmestelle, bis etwa um 1955 der Ort vollkommen w� st lag. Wie bei Kummin weist heute im Gel� nde
nichts mehr auf die Existenz von M� hlenberg hin. Ein in der N� he errichteter Stallkomplex f� hrt jetzt den
Namen ¹M� hlenbergª in seiner Adresse.
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Die Siedler mussten vorgegebenen Bedingungen entsprechen, um die Bewirtschaftung des Grundst� ckes auf
lange Zeit zu gew� hrleisten. Die Bewirtschaftung sollte im Haupterwerb erfolgen. Der K� ufer musste
nachweisen, dass er bisher die Landwirtschaft im Haupterwerb aus� bte. Famili� re Hilfskr� fte (Frau und Kinder)
wurden vorausgesetzt. "Unbedingt erforderlich ist es, dass die Frau des Ansiedlers vom Lande stammt!" Die
Einstellung von zus� tzlichen Arbeitskr� ften h� tte einen Betrieb auf Dauer finanziell � berfordert. Franz Wegener
stellte seinen Antrag auf Erwerb einer Siedlungsstelle am 21. Juli 1933, indem er einen Fragebogen ausf� llte und
ihn an die Mecklenburgische Landgesellschaft nach Schwerin schickte. Gew� nschte Gr� ûe: 15 ha. Im
Fragebogen gab es keine M� glichkeit der Ortswahl. Franz Wegener besaû zuvor eine H� uslerei in Paarsch, deren
landwirtschaftliche Nutzfl� che er durch Pacht und Kauf auf 10 ha gebracht hatte. Er war verheiratet und hatte
drei minderj� hrige S� hne. Über das f� r einen landwirtschaftlichen Betrieb jener Zeit notwendige ¹ lebende und
tote Inventarª verf� gte er bereits: 2 Pferde, 4 K� he, 6 Schweine, Kleinvieh sowie s� mtliches Ackerger� t. Somit
entsprach er den Bedingungen und erhielt eine Stelle in M� hlenberg zugesprochen.
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Im Falle der Siedlungsstelle "AP" f� r Franz Wegener betrug der Kaufpreis 22.450,- Goldmark. Auf der
Restschuld waren j� hrliche Zinsen von 4,5% f� llig. In 60 Jahren (1994) sollte die Kaufschuld bei 0,5% Tilgung
abgetragen sein, wobei Zinserh� hungen ausgeschlossen wurden. 10% des Kaufpreises mussten in bar bezahlt
werden. Die � bergabe des Hofes mit nachstehendem Zubeh� r von der Mecklenburgischen Landgesellschaft an
Franz Wegener erfolgte nach Abschluss der Bauarbeiten am 20.10.1934:

1/2 Wohnkaten, 1 Stallscheune (neu), Einzelbrunnen, landwirtschaftliche Nutzfl� che von 16,74 ha.
Auf der Nutzfl� che waren durch den K� ufer noch selbst zu ernten: 1,51 ha Kartoffeln, 0,25 ha Futterr� ben, 0,38
ha Wrucken, 0,13 ha Stoppelr� ben.
An Erntefr� chten und Vorr� ten wurden � bergeben:
8 Zentner Weizen, 119 Zentner Roggen, 62 Zentner Hafer oder Gemenge, ca. 250 Zentner Stroh, 29 Zentner
Gerste, ca. 135 Zentner Heu
Franz Wegener wurde verpflichtet, die im Wohnhaus enthaltene Altenteilerwohnung f� r Lebenszeit an die
bereits darin wohnende Altenteilerin, Witwe Kinzewski, ohne Entsch� digung bereitzustellen.

Burghard Keuthe, Februar 2016
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(1) Transvaal – Provinz in S� dafrika, jenseits des ¹Vaalª, Land zwischen den Fl� ssen Vaal und Limpopo. 1881 mit weitgehender
Selbstverwaltung, Schauplatz der Burenkriege bis 1900. In dieser Zeit k� nnte der Flurname f� r die durch den Kanalbau von der eigentlichen
Tessenower/Kumminer Feldmark abgetrennten Wiesen entstanden sein.
(2) Bertram Christian von Hoinckhusen, *  06.06.1651 in Ratzeburg, + 14.12.1722 in G� strow. Studierte Rechtswissenschaften und
Mathematik in Rostock. Ab 1691 als Assessor, ab 1707 als Vizepr� sident des Mecklenburgischen Hof- und Landgerichtes in Parchim. In
¹Nebent� tigkeitª fertigte er in langj� hriger Arbeit die  ¹Karte von Meklenburgª, fertiggestellt um 1700. 1708 Umzug des Gerichtes nach
G� strow.



(3) Der zust� ndige Pastor hieû ab 1697 Paul Agricola. Er blieb im Amt bis 1709. In dieser Zeit weist das Kirchenbuch aus unbekannten
Gr� nden groûe L� cken auf. Die komplette Nachweisf� hrung begann erst wieder 1711 mit einem erneuten Pastorenwechsel. Eintragungen im
Kirchenbuch zwischen 1699 und 1711 wurden nicht vorgenommen.
(4) Weitere Besitzer des Gutes Kummin/Tessenow nach Johann Georg Christian Prollius:
ab 1798 Kammerherr und Hofj� germeister von Moltke
ab 1814 Oberamtmann von Wittingshausen
ab 1818 Kammerherr Major Karl Friedrich von Voû
ab 1839 Albert von Voû (1870-1871 verpachtet an Administrator Meyer)
ab 1875 Hamburger Schiffsreeder Pollak
ab 1878 Baurat Ferdinand Wallbrecht
ab 1891 Karl August Andreas Kaiser
ab 1892 Administrator Sander
ab 1898 Baurat Wallbrecht
ab 1898 Eugenie Hergenhahn
ab 1901 Richard Ernst von Faulmann und Wilhelm Max Brandt
     1905 Konkurs
ab 1906 Richard Ernst von Faulmann
ab 1907 Adolf Brunck aus Hamburg
ab 1908 Detlef von Oertzen und Rittergutsbesitzer Max Borgstede aus Ettischleben am Harz
ab 1909 Rittergutsbesitzer Edmund Henze
ab 1909 K� niglicher Kammerherr Albrecht Graf von Alvensleben-Sch� nborn.
(5) Die Mecklenburgische Landgesellschaft war eine nach dem Reichssiedlungsgesetz vom 11. August 1919 in Mecklenburg gegr� ndete
Gesellschaft zur Schaffung neuer Siedlungsstellen durch Bereitstellung von Staatsdom� nen, Kultivierung von Ödl� ndereien und durch
Ankauf maroder oder insolventer Gutsbetriebe. In unserem Gebiet wurde nach 1927 durch die Landgesellschaft der Hof Poltnitz
aufgesiedelt, nach 1933 das Gut Tessenow/Kummin.
(6) Adressbuch f� r Stadt und Amt Parchim, 1933. Weitere Einwohnerzahlen f� r M� hlenberg nach dem Schwerinschen Staatskalender:
1891 – 33, 1899 – 26, 1910 – 6, 1914 – 54.
(7) Siedlungsstellen in M� hlenberg:
AL (erster Hof linkerhand von der Abfahrt der Chaussee Siggelkow-Suckow kommend), Max Z� llner. Nach den Angaben der
Landgesellschaft war er bereits in M� hlenberg ans� ssig, wurde aber nicht im Adressbuch von 1933 genannt.
AM (zweiter Hof) Friedrich Rohloff aus Ludwigslust.
AN (dritter Hof). Der vorhandene zweihieschige Tagel� hnerkaten wurde f� r die Aufnahme von zwei Siedlerfamilien ausgebaut. Eine Stelle
erwarb Emil Kr� ger aus Klinken. Im April 1937 aus ungenannten Gr� nden an den Landwirt Wilhelm Meier aus Stralendorf verkauft.
AO (wie AN). Durch Paul Ihde aus S� lte bei Schwerin erworben.
AP (vierter Hof rechterhand liegend). Der vorhandene zweihieschige Tagel� hnerkaten wurde f� r die Aufnahme von zwei Siedlerfamilien
ausgebaut. Die Stelle ¹APª erwarb Franz Wegener aus Paarsch.
AQ (wie AP). Durch den H� ndler Wilhelm St� we aus Marnitz erworben.
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Aus der Geschichte des Geschlechts von Restorff, Eckart von Stutterheim, M� nchen, 1988. Lag dem Autor nur als Kopie f� r den ¹alten
Hauptstamm Cumminª ohne weitere Angaben vor.
Artikel aus der Parchimer Zeitung von 1933/34 (?), Kopien, genaues Datum unbekannt:

Geschichte des Besitzes Cummin-M� hlenberg-Tessenow seit 1750,
Drei alte Flurkarten – Zur Geschichte Tessenows.

Manuskript ¹Tessenow-Urkundlichesª eines Slater Pastors, um 1930, Kopie.
Lehnsakten bzgl. Cummien, Landeshauptarchiv Schwerin.
Domanialakten Groû Pankow, Vol. 188, Landeshauptarchiv Schwerin: Aufstellung des Pastors von 1748 an Meûkorn, Opfern und Eiern aus
seinem Kirchsprengel.
Direktorialvermessungskarte von 1765, Landeshauptarchiv Schwerin.
Akten der Mecklenburgischen Landgesellschaft, Landeshauptarchiv Schwerin.
Festschrift 600 Jahre Groû Pankow, Burghard Keuthe, 1996.
Chronik von Tessenow, Ehepaar Schalle, im Gemeindeamt Tessenow.
Mecklenburgische Staatskalender.
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Akten der Mecklenburgischen Landgesellschaft, Landeshauptarchiv Schwerin
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Chronik Tessenow
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Burghard Keuthe


