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Mitgetheilt vom Oberlehrer H. Pa l m in Breslau. 

Einem der Universitätsbibliothek zu Prag (lit. E, nr. 9: "de 

quatuor anni temporibus'') ·gehörigen Sammelbande von hand

schriftlichen Tractaten, die meistens den Namen des Albertus 

1\lagnus führen, beigebonden ist u. a. auch nachfolgende, höchst 
sauber auf Pergament geschriebene, kleine Abhandlung·, deren 

Inhalt eine lateinische Anweisung zur Kalligraphie bildet. Sie 

stammt, wie die übrigen Bestandtheilc der Sammlung, aus dem 

15. Jahrh. und war, ihrer grofsen Zierlichkeit nach zu schliefsen, 

wahrscheinlich irgend einer hochgestellten Persönlichkeit von 

ihrem Schreibmeister gewidmet. Sie erstrer.kt sich freilich nur 

auf die Kleinbuchstaben und deren Verbindung j die Majuskeln 

sind zwar gröfstentheils dari u vertreten, doch fehlt die Unter

weisung zu deren Anfertigung. Auch über andre in diesen Un

terricht einschlagende Punkte vermifst man Aufklärungen j 

gleichwohl scheint die kleine Schrift der Veröffentlichung werth. 

Indem sie die Buchstaben in ihren einzelnen Theilen vor un

sern Augen entstehen läfst uud die Verschlingungen der Grund

züge bei Verbindung mehrerer darlegt, gibt sie ebenso über 

das Verfahren des elementaren Unterrichts erwünschte Auskunft, 

wie dem Leser alter Handschriften gewisse fördersame Winke. 

Nicht minder ist es anziehend, die technischen lateinischen 

Ausdrücke für die Bestandtheile der Buchstaben (punctus, vir

gula, baculus n. s. w.) l{ennen zu lernen. 

Zum Verständnifs sind dem aufmerl{samen Leser besondere 

Erläuterungen nicht nöthig; nur sei daran erinnert, dafs man, 

obwohl der Gebrauch des Gänsekiels weit älter ist, als diese 

Anweisung, doch wohl bei ihr an ein Schreiben mit Rohrfedern 

zu denken haben wird, deren Beschaffenheit dieser Schrift ih

ren Charakter aufprägt, indem z. B. die breite Spitze den 

punctus von selbst in der viereckigen Gestalt erscheinen läfst, 

welche als Grundlage für so viele einzelne Buchstaben dienen 
mufs. 

Pro littera autem formanda in notula simplici quae dicitur 

1Y fiat punctus talis ~ . quo facto trahatur a virgula supe

riori eiusdem puncli baculus directus cuius pes concordet cum 

pede puncli ex cuius etiam fine educatur virgula parva sursum 

versus dexteram magis acuens pedem hoc modo .tl.- . 

Ad formandam litteram .fl trahatur baculus longus ab alto 

in pede cuius formetur punctus longior puncto Jl, hoc modo 

~ deinde huic puncto punctus perversus addatur scilicet talis 

vt sie , ( ~) quo facto a sumitate baculi dueatur tractus ver

sus dexteram secundum latitudinem penne inclinatus usque ad 

prioris baculi midietatem. a quo reducatur virgula a dextris 

ad baculum principalem hoc modo JJ. 
Pro f fiat puuctus longior inclinatiorque puncto ft ut 

sie )- et a capite Jati tractus ducatur directc tractus versus 

dextram excedens tractum puncti vt sie ~ . 

In 6' quoque fiat punctus vt in ~ , a cuius virgula in-
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feriori producatur tractus ascendens obliquus ad sioistram descen

dendo a sinistris ad principium ui ip~iu hoc modo $ JY . 
Ad formatiooem ~ fiat punetu Yt in ~ talis ~ deinde 

a sumitate tractus lati eiu~dem puncti fiat tractus equaliter 
magnus versus dexteram inclinatus ductus usque ad medieta-

tem puncti exempli gratia ·t ic ß . 

In f fiat tractns deor-um longus inferior succes i<e de· 

rem puncti reeti boc modo f' deinde fac tractum directum 

per baculum versus dextram in medio punctorum vt sie f . 

r vt in ß exclu.o traclu descendendo obliquo. 

formando fac bacolum com ~· irguli yt in f:. sci

Jicet sie "._ et a virgula inferiori talis baculi edu
catur alter baculus cum ~-irgulis consimilis sie 

eresceus vt sie 
n . Et baculus tertius consurgat eodem modo sie 111 . Ca-

cuius capili ad dexteram addatur punctus vendum e t ne in illis baculis aliquis ipsorum alium exceda& 

perversus vt Sie ( deiode ducalur ductos direclus a sinistris 

per tractum primum boc modo f . 
(§' autem taliter formetur. Primo fiat puoetus vt in J', 

scilieet sie ß. deinde a capite puncti fiat tractus versus dex
teram equalis :norlicum inclinatns vt ~ic p deinde a medio 

Yirgule inferioris puncti dueatur traclus ad dexteram obliquus 
cito reflexus ad sinistram secundum latitudioem penne iuferius 

non excedeus punetum primnm vt sie j yel .:!) deiode a fine 

tractus superiori.s ·er~us dexleram faeti fiat tractus directus 
Ye~ s s :lexteram secund um latitudinem penne ut sie !J vel 

sie~. 

sie formetur fiat baeulus ab alto cum snperiori tra

ctu vt in {? babens pro perle punctum Jl vt sie 

e bOC facto 8 Yirgu)a SUperiori puncti trahatnr tr~CtUS Obli
que descendens versus sinistram decrescens succes~ive in fine 

subtilHer reßexus •·t ic ~ vel sie J!. 

r forma taliter fac bacnlum brevem rectum a vir
gula a siui tris ascendente inceptum acuens caput 
et in fine educatur virgula a sinistris acuens pedem 

, ·erbi gratia vt ~ic -1 . 

{j) autem formando ,fiat haculus cum. puncto recto et 

C\., duetn superiori vt in . ß vt sie f" . Postea iun-

gatur baculo a dextris punctus transvPrstlS ita quod inferior 
•irgnla eiu dem puncti transversi ducatnr in virgulam superio-

nec superius neque inferius_ 

{; formetur hoc modo Primo fiat punctus vt in a ~lus au-

lern inclinatus hoc modo ~ . Post hoc ducatur ductus 
a virgula superiori ad inferiorem secundum latitudinem penne 
inclinatus ad modum tractu.s puncti vt punctns tran ver ~us hoc 
modo j1 . 

Ad f fiat tractus deorsum succe h-e decrescens ineeptus 

a virgula a inistris asceodente acueos caput eius ·t sie 1 
deinde a dextris addatur punctus pen·ersus non excedeos caput 

primi tractns vt sie r boc facto dncatnr tractus per Jongum 

tractum versus dextram inclinante · ,-sque ad originem Yirgule 

inferioris pur cti trans -er~i vt sie f. 
/(\ fiat trahendo punctum Yt in a scilicet ..J. . Po. tea a 

~"'-- 'irgula snperiori ducatur tractus deorsum ~uperius 
acutus longus directus succesire decre_cens 1· 

l:::) fae tractum ,.t in i cum Yirgulis et virgule inferiori 

{\ educte addatur pnnctus quadratus conformis rapiti ba
euli yt sie p- . 

(9 formando fac tractum longum vt in f puncto perverso 

sicf. 

fae punctum vt in c sciJicet f_ deinde ducatur du
ctns versus dextram per sumitatem tractu puucti ita 

quod ille tractus etiam excedat Yersus sinistram ·t ic. f. i. 
formando drbet fieri baculus cum virgula ,-t in (.. 

sie tarnen iuclinalus ad ~inistram hoe longior modicum 

vt sie hoe determinato addatur ibi punctns tran~-

.,, 
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versus cujus caput conforme sit capiti prime tractus exempli 

gratia sie 11· 
~ formando fac V et duc subtiliter virgulam supe

;Z riorem puncti transversi per primi tractus medietatem 

hoc subito reflectatur hoc modo ~ . 

vero debet etiam fieri ~ et duci debet inferior 

virgula punctl transversus subtiliter versus sinistram 

cito reflectendo ad dexteram tali modo ~ . 

debet formari faciendo punctum perversum hoc modo 

~ ~ deinde ab inferiori virgula istius puncti ducatur 

~ tractus versus dexteram obliquus ad sinistram deinde 

subtiliter reßexus ad dexteram hoc modo ~ ( ~ 'Q 
(Schlufs folgt..) 

Ein l•istoi•iseltes Lie1l aus deJD Jal•re 16~9. 

Mitgetheilt von Prof. Dr. IL G. He 1 b i g in Dresden. 

In einem Convolut von Berichten und Briefen des k. sächs. 

Banpt-Staatsarchivs zu Dresden fand ich ein, so viel ich weifs, 

bis jetzt noch unbekanntes Lied, welcl1es meiner 1\Ieinung nach 

zu den interessantesten gehört, die wir aus der Zeit des dreis

sigjährigen Krieges besitzen. Es scheint mir unbekannt, da es 

sich weder in den Sammlungen von Soltau, Körner, Weller, 

Scheibe, Hildebrand, Opel findet, noch in Hildebrand's sehr sorg

fältigem Nachweis der sonst zerstreut gedruckten historischen 

Lieder (Einleitung zu "Soltau's historischen Volksliedern, 2. Hun

dert") erwällllt wird. Interessant aber ist es theils zur Cha

rakteristik der in der Zeit der ärgsten katholischen Reaction vor 

Gustav Adolf's Erscheinen ·herrschenden Stimmung der Prote

stanten, theils wegen des dichterischen Werthes, in welchem ihm 

wenige Lieder dieser Zeit gleichgestellt werden dürfteiL Der 

fromme, deutsch patriotische Sinn, welcher das Lied beseelt, 

die Rechtfertigung der protestantischen Fürsten, vou denen 

gesagt wird, dafs sie, dem Kaiser treu, Gottes Wort auszubreiten 

und des Reiches Wohlfahrt zu fördern gestrebt hätten, die scharfe 

Anklage gegen den Kaiser, der zur Umkehr gemahnt und auf 

die möglichen Folgen seines grausamen Treibens, den Verlust 

seiner Krone, hingewiesen wird, die Verherrlichung des Schwe

denkönigs, der jetzt schon (1629) als Retter erwartet wird, -

dies alles sind Gedanken, wie sie in dieser Zeit nirgends wei

ter in der Art poetisch dargestellt worden sind, und das, was 

gegen den Kaiser und für Gustav Adolf gesagt wird, erklärt 

wol zum Theil, dafs das Lied in dieser Zeit nirgends gedruckt 

werden konnte. Daneben aber zeichnet sich das Lied durch 

eine Innigkeit und einen Schwung aus, wie sie sieb in dieser 

Zeit selten finden. Nur in der theilweise sehr breiten Entwick

lung de~ Stoffes zeigt es sich mit dem allgemeinen Fehler der 

Poesien jener Zeit behaftet. 
Das Lied ist im Folgenden genau uach dem im Archive 

befindlichen Originale abgedruckt, das ziemlich korrekt scheint, 

und zwar ist es, mit Ausnahme der Bezeichnung der Hauptwör

ter mit grofsen Buchstaben, die in der Handschrift willkürlieb 

stehen, nach der Orthographie des Originals abgedruckt, was 

bei einer Publication in dieser Zeitschrift keiner Rechtfertigung 

bedarf. Nur die Interpunction habe ich zu besserem Verständ

nifs eingefügt, da im Original sich nur Kommota zur Bezeich

nung der unabgesetzt fortlaufenden Strophenzeilen finden. 

Liedt im Thon: An Wasserflüfsen Babilon etc. 

1. 
Aus hochbetrübtem Gemüth vnd Herz 

Ein kläglich Liedt zu singen 

Vom Jammer, Elend, Angst vnd Schmerz, 

Die Liebe mich thut zwingen 

Für mein betrübtes Vaterlandt: 

Teuzschland ans Endt der \Veldt bekanndt 

Wahrest du in alten Tage11. 

Wann ich bedenck, wie dein Frewd 

Sic-h hat verkehrt in Trawrigl\eit, 

Ich möcht für Leidt verzahgen. 

2. 
Du liebes Land, du edles Reich , 

Wie hoch wahrst du erhoben, 

Die Fürsten, den Königen gleich, 

Den Kayser hielten oben, 

Umb seinen Thron die Ritter her 

Beschirmelen den Adler, 

Deine Gränz , Wall vud lHawren 

War teuzsche Trew vnd Einigkeit, 

Für deiner .Macht vnd Stärck allzeit 

Dem Feindt die Haut that schawren . 

3. 
Wer war, der dich nicht fürchten mufst. 

So lange Haupt und Glieder 

Zusammenhielten, war's Adlers Lust, 

Hochschwingen sein Gefieder, 

Durch Einigkeit wirdts Reich vermehrt, 

Dein Fl'iedt den Adler stärckt vnd nährt, 

Dafs seiner Federn schone, 

Weil die so grofs, starck, fett vnd breit, 

Des Adlel's Zierd vnd Herrlichkeit, 

Ihm brachten Frewd, Lust vnd Wohnne. 

4. 

0 Jammer grofs, o Herzeleidt, 

Aus Gesang in Klag vnd Heulen 
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Verkehrt sich hat zu rlieser Zeit 
Die Frewd in Geschrei der Eulen. 
Eintausendsechshundert vnd zwanzig Jahr 
Deins Leides Anfang die Jahrzahl war, 
Der Friedt ist weggenommen. 
Wo ist die teuzsche Einigkeit, 
Deins Heldenmuth Hnndfestigkeit, 
Die Liebe zu dein selbst hinkommen. 

5. 
Ach Adler starck, o Kayser mildt, 
Wie bist du so mutieret, 
Aus Fromb, Holdselig, Zahm in Wildt 
Hast dein Gemüth changieret, 
Bist nun worden deines Leibs ein Feindt, 

Ders vor mit dir so gut gemeint, 
Häufst selbst aus dein Gefieder, 
Damit in Glück vnd Vngefall 
Sollst fliehen über Berg vnd ThaJl 

Schaw, dafs nicht fällest darnieder. 

6. 
Ach, ach wie ist dein Reich verwüst, 
Wie lest die Schweine wühlen, 
Zu üben ihrs Fleisches Lust 
Und ihren Muth zu kühlen. 

Sollt doch von Stahl, Stein, Bley vnd Erz, 
Zu weinen Blut, bewegt ein Herz 
Werden durch solch Beginnen, 

Wenn es, wie Städt, Land, Vieh vnd Leuth 
Verwüst, erwürgt, gesucht nach Beuth, 
Vernünftig thut bey sich besinnen. 

7. 
Bist du doch selbst von teuzschem Blut, 
Ein teuzscher Fürst geboren, 
Welchem die teuzschen Fürsten gut 
Zur Trew ein Eydt geschworen, 
Erhebt dein Haubt, die Kayserschron 
Dir aufgesetzt aus Liebe schon. 
Ist bei dir vergessen ? 

Regiert bei dir Undankbarkeit? 

Wie bringst dein Reich in Trawrigkeit, 
0 Ferdinand vermessen. 

8. 
Ists nicht so, wie soll es anders seyn. 
Hat's doch die That bewiesen. 
Dars nur die trewen Reichsständ dein 

Von Thugen t hoch gepriesen~ 
Die all ihr Thun auf dieser Welt 
Dahin gericht vnd angestellt, 
Dafs durch ihr Landt mit Loben 
Des .Allerhöchsten Majestat, 

Sein Gnad, Kraft, Recht vnd Wunderth;tt 

Werd kundt vnd herrlich erhoben. 

9. 
Die Gottes Wort für ihren Schatz 
Erwählt vnd auserkoren, 

Demselben erst zu machen Plaz, 

Obedienz zuvoren 

Billig geleistet vnrl alsdann 
Des Röm. Reichs Woblfarth forthau 

Gesucht vnd promovieret, 
Dieselben du verfolgst vnd stöhrst, 
Ihr Landt vnd heufser ruinierst, 

Vom BaQ.st darzu persuadieret. 

10. 
Worumb wirffst wegk die Feder trew, 
Willst dich mit frembden decken? 

Schaw eben, dafs dicb ' s nicht gerew, 
Kannst leicht dardurch erwecken, 

Dafs deine Federn ebrenwerth, 

So man dir schimpflich vervnehrt, 

Ein andern möchten ziehren. 
Es könnte leicht deine Tyranney 

Zuwege bringen, bedenks nur frey, 
Dich selbst zu ruinieren. 

11. 
Dein edle Hoheit, Kayser fron, 

- Ach Heldt, wie bist du verführet -
Dient jetzt zur execution, 
Die billich nicht gebühret. 

Des Babstes Lehr, nur Menschen Tandt, 
Hilfst pflanzen fort durch alle Landt, 
Des Herrn Wordt mufs weichen. 

Was durch dein Krieg vnd Morderey 

Erweckt für Elendt vnd Geschrey, 
Thut in die Wolcken reichen . 

12. 
Hor auf, halt still, stell ein den Krieg, 
V erbrenn Schild t, Spiefs vnd Waffen, 

Streb so nicht nach bluttigern Sieg, 
Schaff Ruhe den armen Schaffen, 
Die desperat vnd alfs verzagt 

Durch deine wilden Wölft' gejagt, 

Sie würgen, rauben, beifsen, 

Die grimmiglieh in bösem Muth 

Aussaugen ihnen Schweifs vnd Blut, 

Die Hlfudt vom Leib abreifsen. 

13. 
Fall nieder deinem Gott zu Fufs, 

Lafs ab von deinem Toben, 

56 
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In Staub und in der Asch thqe Bufs, 

Für den, der dich erhoben, 
Demüthig dich, trag Rew vn~ Leidt 
Deiner Wütterey Unsinnigkeit, 
Merck auf und lafs dich lehren, 
Dein Krieg, dein Würgen, Bludt vnd Mord, 
Durch dich ererbt an allem Orth, . 

Ist wieder höchsten Herren. 

14. 
Es ist dein Uebermuth hinauf 
Kommen für seine Ohren, 
Der Seuffzen allzuhauf 
Der höchst hat thun erhören. 
Er hat dein Pracht, des Grewels voll, 
Gesebn vnd abgewogen wohl, 
Dein Ziel gestect, dein Ende, 
Dein Reich, dein Macht, dein Herrlichkei& 

Umb deine Uebermüthigkeit 
Wird transmutiert bebende 

15. 
Gustaff Adolph, der trewe Held, 
In Schweden hochgeborn, 
Zum König von Gott aufserwählt, 
Du bist darzu geborn, 
Bey dir der Thugendt Präminenz 
Losier bat vnd helt Residenz, 
Dafs du dich lest erbarmen 
Des Elendt, Wehe vnd kläglich Leidt 

Der hochbetrübten Christenheit 
Und dich annembst der Armen. 

16. 
Vntter dein Scbuz, in deinem Reich, 
Welches lobenswerth mit Ehren, 
Deckst die beträngten Arm vnd Reich, 
Dein huldt thust zu ihnen kehren. 

Rufst laut, schreibst aus: Komm her, wer will, 
Bist sonst betrengt, lebe hier in Still, 
Bitt Gott, dafs er woll wenden 

Die böse Zeit, die grofse Noth, 
Und stürzen der Tyrannen Rotth, 

Dich retten aus ihren Händen. 

17. 
Solch Freundlichkeit vnd Demuth schon, 
W eils nicht ist um Begehren 

Einzig Vortheil vnd nüzlich Lohn, 
Sondern vmb Gottes Ehren, 
Wirdt Gott dein Stuel vod Königreich 

Vest machen vnd dein Haubt zugleich 
Vber dein Feindt erheben, 

Sie dempfen vnd dein Haubt voll Ehr 

Mit einem Kranz von Lorberbeer 
Cröhneo vnd zierlich vmbgeben. 

18. 
Teuzschland, frew dich, zu Hülf dir kombt 
Ein Held, dem Ehr gebühret, 
Verlassen er sich dein annimbt, 
Von Gott ins Herz gerühret. 
Mit ihm ist Gottes starcke Handt, 
Durch die zerbricht des Feindtes Landt, 
Des Feindts, der dich so quehlet, 

Der dich verwüst, dein Zierd verheert, 
Dein Bestes in Ruin verkehrt -
Sein Zweck bat ihm gefehlet. 

19. 
Ach Gott, wie böfs hats vor der Feindt, 
Ihm hats beynahe gelungen, 
Dafs Gottes Volck, Christi Gemein, 
Unter sein Joch bezwungen. 

Sein heilig Wort, Gcbott vnd Lehr 

Von ihm ganz vnterdrucket wer, 
Wenn Gott nicht hett zu stellen 
Ziel, Zeit vnd End, Maafs vnd Gewicht; 
Kommen bis hierher, weiter sollen nicht 
Steigen des Meeres stolze W eiien. 

20. 
Fürwahr ganz einen andern Ziel 
Gott ein seinen Rath beschlossen. 
Zu setzen fort bei diesem Spiel 
Wenden Satans Genossen. 

Des Sathans Zweck nur dahin lendt, 
Zu dempffen, was sich christlich nennt, 
Auf Pharisäisch Weise : 
Herod., PiJatum, Caipham 
Hezzt zu verkaufen Christi fam -

Merck auf, betracht mit Fleifse. 

21. 
Ob nicht gleich so jezt wird gespielt 
Durch drey verführte Geschlechte, 
Der höchst Ober weit anderst zilt, 

Gott, sag ich, der Gerechte, 

Sucht heimb die Missethat der W eldt, 

Niedrigt, was für ihm sich hochhebt, 

Will, dafs sein Volck demüthig 
Ihn fürcht, lieb, ehr aufrichtig recht, 

Geduldig gute Früchte brächt, 

Lehre sich bücken für ihn demütbig. 

22. 
Ach dafs mein Volck, spricht Gott der Herr, 

Merck wohl, warumb ihr leidet -
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Auf meinen Wegen blieben wehr, 

Ewer Untl1ugend vns scheidet. 

Züchtigen dich mit l\Iaafs ich will, 

Damit nicht von dir heltst zu vieL 

Doch soll nicht gar aufhören 

l\lein Gnad vnd Güt, wenn inniglich 

Aus Herzensgrund demüthiglich 

Dich wirst vom Bösen zue mir kehre11. 

23. 
Derhalben, ihr die verfolget seit, 

Last ewer Dlutb nicht fallen, 

Stellet Furcht vnd Jagen auf ein Seit, 

Thutt auf die 1\nie fallen. 

Heb Herz, Händt, l\Juth vnd Augen auf, 

Zu Gott dem Herrn im Himmel auf, 

Ruff, rufT laut, weinet flehet mit Bücken, 

Schütt aus für ihm auf sein Altar 

Die Goldschaalen voll Rauchwergks gar, 

Thut so sein Tempel herrlich schmücken. 

24. 
0 Gott, du lieber Vattel' fromm, 

Lafs deinen Zorn fahren, 

Zu llülf vnd Rettung eilendts komm, 

Thue gnediglich bewahren 

Dein Volck, dei11 arme Christenheil, 

Straff nicht in deiner Grimmigkeit, 

Was wieder dich begangen, 

Vergib die Sünd, mach grofs dein Gnad, 

Hindere des Feindts W ergk, Rath vnd That, 

Was wieder dich sie sich unterfangen. 

25. 
Lob, Ehr vnd Preifs dem Herren gebt, 

Thut Bufs, Jafst ab von Sünden, 

Die künftig Zeit aufneblig lebt, 

Ihr werdet Gnade findett. 

Der Herr durch seine l\Iacht vnd Stärck 

Wird wunderlich ausführen sein W erck 

Ueber Menschen Verhoffen, 

Fortsetzen vnd bald richten aufs, 

An der Tyrannen Leib vnd Haufs 

Sein Rath vnd Willen thätlich schaffen. 

26. 
Bleibt trew, seit stiJJe, hofft in Geduldt, 

Die Zeit wird gar baldt kommen, 

Dafs Gott, der Het·r, durch seine Huldt 

Wirdt Rettung thun den Frommen. 

Ihr werdet sehn, dafs Jesus Christ 

Dennoch der Herr vnd Richter ist, 

All Ding regiert vnd führet, 

Ohn seinen Willen kein Haar sich hat 

Bewegt, ke~n Rath · vnd That 

Zu Werkh gesezet noch gerühret 

Anmerkungen. Ueber das Versmars dieses Liedes - es 
sind in den Strophenzeilen die gewöhnlichen vier Bebungen - und 
seine Unregelmiifsighiten, sowie über das in dieser Zeit gewöhn
liche Wegwerfen so vieler lmrzer Ableitungs- und Flexionsendun
gen braucht hier nichts Besonderes erwähnt zu werden. Nur Fol
gendes bemerl(e ich zur Erläuterung. Stro~he 2, Zeile 6: "Adler" 
mit 2 Hebungen, wie der Reim zeigt - Ad(c)Ier, der Etymologie 
entsprechend von Adelaar. - Str. 3, Z. 7: "dafs - schone" -
hier ist das Subject "er" (der Adler) zu ergänzen. Str. 5, Z. 9: 
"fliehen" im Allgemeinen von der schnellen Bewegung, vielleicht mit 
vorzugsweiser Berücksiclltigung des "Ungefalls". - Str. 6, Z. 9: 
Sehr gedrängter Ausdruck: Wie Städte verwüstet, Leute erwürgt 
(werden) und wie nach Beute (Vieh) gesucht (wird).- Str. 7, Z. 5: 
Das Relativ "welche" ist zu ergänzen; "erheht" für erhoben (ha
ben). Str. 10: Andeutung, dafs die mifshandelten deutschen Für
sten ("die verunehrten Federn des Adlers") sich an einen andern 
Herrn anschliefsen würden. - Str. 11, z. 1: "fron", Adjectiv, herr
lich, hehr. V gl. Opel, der dreifsigj. Krieg, S. 268: ,,Dieser König 
fron".-Str. 14, Z. 2: ,,Der Seuffzen allzuhauf" Hier ist wol, wie 
schon das mangelhafte Versmafs fühlbar macht, nach dem Artikel ,,der" 
das dazu gehörige Substantiv ausgefallen, etwa "Armen" (vgl.lliob 
34, 28; Ps. 79, 11 u. unten Str. 15, 10, wie zu den beiden vor~tn

gehenden Zeilen II. Kön. 19, 28). - Z. 6: "Pracht", Prahlerei, osten
tatio. - Str. 15, Z. 4 ist vielleicht "erkoren" zu lesen. - Str. 17, 
Z. 1: Eigenthümlich verkürzter Vordersatz. - Str. 18, Z. 3: ,,ver
Jassen" - selts11m zu Anfang, da es sich auf "dein" bezieht. V gl. 
Schiller: "Unwissend zog er dich vom Abgrund" etc. - Str. 20, 
Z. 2: ,,ein" selten für in. Z. 3: ,,zu setzen" scheint zusammenge
schrieben werden zu müssen : Satans Genossen werden noch an die
sem Spiele (vgl. Str. 21, Z. 1) theilnehmen. Z. 5: "lendt", d. i. 
ländet, landet == sich wendet, richtet. V gl. 4. 1\los. 34-, 4. 5. -
Z. 9: "hetzt" - davor ist als Suhject "Satan" zu ergänzen. - In 
Str. 21, Z. 2 ist wo] zu Ende ein Fragezeichen zu setzen. Der 
Sinn scheint zu sein: "Wenn auch der Satan seit langer Zeit so 
spielt, so hat doch Gott ein anderes Ziel. - "Geschlechte", wahr
scheinlich Generationen. Seit 100 Jahren (3 Generationen) bat der 
Satan das Spiel fortgespielt, d. h. die Gegner des reinen Gotteswor
tes zur Verfolgung der wahren Christen verführt. 

Die Flselabecken und Illre Weiher. 

Von Reittor Dr. Lochner, Stadtarchivar, zu Ntirnberg. 

Die hier folgenden, gröfsernthei)s zum ersten Mal veröf

fentlichten Urkunden bilden zusammen ein in einander greifen

des Ga.nze, wodurch das Verhältuifs der beiden Fischhecken, 

Friedrich und Jobarm, Gehrüder, und der eine Zeit lang von 

ihnen Iebensweise besessenen, dann aber an die Stadt Nürn

berg übergegangenen Weiher oder Teiche (welches letztere 

Wort hierzulande nicht beimisch und erst von aufsen importiert 

worden ist) näher bestimmt wird. Die beiden Fischbecken wa

ren nach Ulman Stromer, insoferne er sie in dem Verzeichnifs 
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der zu seiner Zeit gestorbenen Erbaren aufführt, Bürger von 
Nürnberg; in den vou ihnen handelnden Urkunden werden sie 
jedoch nie so geheirseo. Frühere Träger dieses Namens kennt 
man eben so wenig, als spätere; durch welche Behauptung je
doch dem Besserwissen Anderer nicht vorgegriffen wird. Dars 
sie von altem Adel (Würfel, Pillen reut, S. 16) gewesen, ltann 
man, da sie ihr eigene.s Wappen führten, sich zuletzt des ro
theu Wachses bedienten und in der Umschrift des Wappen
schildes sich "de Fischbeck" schrieben, so gut als von den 
andern Nürnberger rathsfähigen Geschlechtern: Ebner, Grund
herr, Holzschuber u. s. w., gelten lassen, vorausgesetzt, dafs 
man die spätern Adelsbestimmungen nicht auf sie anwendet. 
Sie werden blos "bescheidene Manne" tituliert, eine Benennung, 
die damals einem jeden Erbaren der Stadt Nürnberg, auch ein
zelnen Juden, z. B. dem Juden Rapp, der mit dem Burggrafen 
viele Geldgeschäfte hatte, gegeben wurde. Verschwägerung 
und Versippung der Fischbecken ist nicht bekannt. Wie von 
Bittenbach die Bittenbecken, von El'lbach die Erlbecken, von 
Katterbach die Katterbecken ihren Namen haben, so auch die 
Fischbecken von dem zwei Stunden seidöstlich von Nürnberg 
im Lorenzer Reichswald gelegeneu Pfarrdorfe Fischbach, das 
mit dem dort entspringenden und schon in allerfrühster Zeit, 
über welche keine amtliche oder auch r1ur chronikalische Auf
zeichnung näheren Ausweis gibt, von seinem natürlichen Laufe 
ab und, um industrielle Bedürfnisse zu befriedigen (Fleisch
hacker, Lederer oder Gerber, Färber), durch mehrere Strafsen 
der Stadt geleiteten und, nachdem er noch zwei niühlen in· Be
wegung gesetzt hat, in die Pegnitz geführten Bache gleichen 
Namen hat. Die zu unserer Kenntnifs gckommenen Urkunden 
sinrl wahrscheinlich nicht die ersten, welche die Fischbecken 
betreffen, und vielleicht gieng einem durch Urkunden gesicherten 
Besitz ein auf blorses Herkommen gegründeter, so zu sagen 
usurpatorischer, voraus. Jetzt sind diese Weiher alle trocken 
gelegt uod in Ackerland oder Wiesen umgewandelt; selbst der 
grofse Königsweiher bei Pillenreut, - zu dessen Fischung am 
Tag vor Gregori 1450 .Markgraf Albrecht die Nürnberger ein
lud, aber mit wilder Flucht und Zersprengung seines ganzen 
Kriegsbaurens und mit dem Verlust vieler Gefangenen und 
dreier Fähnlein seinen Uebermuth büfsen mufste, - selbst die
ser, fast dem Dutzendteich an Grörse einst gleichgekommene 
Weiher ist gänzlich eingelegt worden, und nur die Senkung 
des Bodens, die Feuchtigkeit der sich zeitig in Nebel hül1en
den Gegend, und hie und da einiges Sumpfgewächs in dem 
Graben, der den Bauernhof - noch nennt man's im Volksmund 
das Klösterle - auf der Stätte des ehemaligen Frauenklosters 
Pillenreut umgibt, erinnern an die ehemalige grofse Wasser
fläche. 

Welches die früheren Geschicke der Fischhecken waren, 
ist zur Zeit ganz unbekannt; und es lärst sich nur vermuthen, 
dars sie treue Anhänger und Diener K. Ludwig's gewesen, die 
ihm, wie er selbst sagt, in welschen uud deutschen Landen 
Dienste geleistet . 

Ihr frühstes Vorkommen bezeugt die am 12. lUärz 1339 
zu Frankfurt durch K. Ludwig an sie, Friedrich und Joha1m 
die Fischbecken, um ihrer Dienste willen in welschen und 
deutschen Landen für 1000 Pfd. Haller geschehene Verpfän
dung des Dorfes Eckenheid (Reg. Boic. VII, 240). Hierüber 
wurden von Balduin, Erzbischof von Trier, Johann, König von 
Böhmen, Ludwig, 1\Iarkgrafen von Brandenburg, Hudolf, Herzog 
von Sachsen, Rudolf, Pfalzgrafen bei Rhein, und Heinrich, Erz
bischof von Mainz, unterm 9., I 0. und 13 .. lHärz dieses Jahres 
Willebriefe ausgestellt, von denen der des Kurfürsten Balduin 
also lautet: 

Nos Baldewinus dei gracia fanctae Treuirensis ecclesiae 
Archiepiscopus l'acri Imperii per Gallias Archicancellarius. No
turn facimus vniuersis. I Quod nos infeodacioni seu concessioni 
per serenissimum dominum nostrum dominum Ludewicum flo
rnanorum Imperatorem. de nouo factae, frederico I et Johanni 
fratribus, dictis Vischbeche, et eorum heredibus vtriusque re
xus, de vivariis prope nurenberg, videlicet de viuario dicto 
ko I nigesburg, et altero eidem viuario annexo, sito iuxta stra
tam villamque in kaczwangen et berbrechtzdorf, et tribus 
viuariis I sitis in Erleehe sub villa herbrechtzdorf, versus stra
tam katzwangen, et viuario dicto weyzzensew. quae viuaria, 
vt in literis I dicti domini nostri desuper traditis ~onlinetur, 
hactenus inutilia erant Romano Imperio ..... de ipsis per di
ctos .• fratres et eorum I heredes praenotatos solui debebunt 
annuatim tres Jibrae hallerorum census seu reditus feodalis 
nom1ne perpetuo Burggrauio qui pro I tempore castrum Impe
riale Nurernberg tenuerit incommisso. ltem obligacioni per 
eundem dominum nostru'm . . Imperatorem. de villa I dicta Eltel'l
haid. ad Imperium pertinentem. factae eisdem .. f'ratribus et 
eorum heredibus praenotatis. pro mille Iibris hallerorum. quam 
villam I dicti. . fratres a quibusdam hominibus. quibus ipsa 
obligata prius fuerat, redemerunt, iuxta continenciam literarum 
memorati domini nostri ! dictis •. fratribus desuper traditarum 
prout rite factae sunt, consensum nostrum beneuolum adhibui
mus et tenore presencinm adhibemus. In I quorum testimonium 
presentes conscribi nostroque sigillo iussimus consignari. Da
tum Frankenfort. die XIII. mensis lUarcii. anno domim I 
l\1°. CCC0 • XXX0 nono. 

Hiebei ist zu bemerlten: 1) dafs die Willebriefe Königs 
Johann und Erzbischofs Heinrich das 'Datum des VI. ld. l\larc. 
habeu, also 10. lllärz, die der drei übrigen Kurfürsten aber: 
nona die mensis lllarcii, also 9. l\Iärz, so dafs sie, mit Aus
nahme des tnerischen Willebriefs, sämmtlich vor dem kaiser
lichen Briefe, den sie bewilligten, ausgestellt sind; 2) dafs 
der des Erzbischofs von Köln sich nicht bei den übrigen be
fand und vielleicht , überhaupt nicht ausgestellt wurde; 3) dafs 
konigesburg ein oft genug vorlwmmender Schreibfehler für 
konigesbruk ist, wie sich aus den folgenden Briefen ergibt. 

Nun aber wurde vom Rath de1· Stadt Nürnberg ebenfalls 
eine Bewilligung ertheilt, jedoch mit der Bedingung einer von 
den Fischbeclten auszustellenden Versicherung, die besagten 
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Weiher nie zum Nachtheil der W iilder erweitern zu wollen. 
Der Brief des Rathes selbst ist in dem hier folgenden Revers 

der Fischbecken enthalten : 
Wir. fritze vnd Hanse di fischbekken . vnd gebrüder. ver

iehen offenliehen an disem brif. daz vns di wisen livte Herr 
Cunrat Grozze Schultheifs. di Burger vom Rat. vnd di Ge
mein 1 der Stat ze Nürnberg ir brif geben haben von bete we- . 
gen vnsers Herren des Cheysers. der stunde von wortte ze 

wortte also: Ich Cunrat Grozze Schultheifs. Wir . . di burger 
vom Rat I vnd die Gemein der S tat ze Nürnberg. veriehen .of

fenlich an disem brif. daz wir von bete, vnd heizze wegen. 
vnsers genedigen Herren. Cheyser Ludewigs von Rom, vnser 
gunst vnd willen I haben geben. zu der gnade. di derseih vn
ser Herre der Cheyser hat getan den bescheiden mannen fritzen 
vnd Hansen den Fischbekkeu. mannen vnd frawen. an dem ge

sezze vnd I Hofrait, vnd an den Sehs weyern . di si gemacht 
haben m dem walde. vnd da vor. di genant sein. der Weyer 
ze Chunigesprugke. vnd der an deu selben stozzet. zu dem 

Ritenpühel. I vnd die gelegen sint bei den strazzen ze katz
wang, vnd ze Herbrehtzstorf. di drey weyer. in dem Erleich 

gelegen. vnder dem dorfe. ze Herbrehlzstorf. gegen katzwanger 
strazze niden I vnd oben . Vnd der weyer zu dem weizzense. 

di er in verlihen hat. nnt der bescheidenheit. daz si di seihen 
gesezze. Hofrait vnd weyer. nizzen sullen mit dem wazzern 

vnd mit allem I nucz der da von belwmen mag. vud als weit 
di were beg• eLen mügen. vnd als verre di weyer gcstemmen 

mügen. vnd wo di stemmunge der " eyer erwinden mag, 
beidiu sumer vnd I winter sullen si d i weye1· niht weiter ma
chen. vnd dez waldez fürbaz niht mer auzrivten on allez ge
uerde. Vnd ob di were an den weyern niht hoh genug ge
zogen were, oder derselben wey I er etlicher niht aufgeuangen 

wer, so mügen si Si wol höher zihen. vnd auf vahen on ge
uerde. V nd ob di W ere paufeJiik oder zehrochen würden. 
oder hingefürt von dem wazzer I so mügen si di wol bezzern 
vnd widermachen on geuerde. Wer aber daz si oder ir erben. 
daz gesezze. Hofrait. vnd weyer, verl\aufen oder hingeben wol

ten, in fremdiv hant. daz ensullen si I niht entun. si biten vns 
di burger vom Rat. dann di seihen von ersten an. vnd sullen 
vns auch daz dann ze chaufen geben. vor andern livten. vmb 

als vil, vnd in daz vergelten mag on I geuerde. Vnd wer. daz 
wir daz dann niht chaufen wolten, so sollen si daz einem vn

serm burger ze chaufen geben. welcher daz chaufen woH. aber 
vmb als vil. vnd in daz vergelten möht I on geuerde. Vnd wer 
ob wir dez oder dhein vnser hurger danne dez niht chaufen wolteu, 

so mügen si daz ze chaufen geben. wem si wollen, on alle 
vnser hindrunge. Vnd dez ze vrkund I geben wir in discn brif. 
versigelt mit vnserer sta t anhangendem in,sigel. daz geschach 
am Samtztage nach sant Elspeten tag. von Christus gehurt 

drwzzenhundert iar. vnd in dem Neun vnd I dreizzigstem inr. 
Vnd daz den vorgenanten bescheiden mannen . . . dem Schultheifs. 
vnd den Burgern gemeiniglich der Stat ze Nürnberg disiv ver

buntnuzze. di an disem vor I geschriben hrif stet. von vns. 

vnd vnsern erben. ganz vnd ~tete beleib. vnd auch. daz in 
daz von vns iht vberfarn werde förbaz, on allez geuerde. wann 

wir daz stete geheizzen I ze halten. dez geben wir in mit gu
ter gewizzen. disen brif versigelt mit vnserr beider insigeln 

di dar an hangen. das geschach an saut kalbreyn abent. von 

Christus ge 1 hurt. drwzenhundert iar. vnd in dem Neun vnd 

dreizzigstem Jar. 
An dieset· wohl erhaltenen Urkunde hangen die beiden In

siegel der Fischbecken, in grünem Wachs, zwei Fische schräg 

rechts nach links unten; in dem des Fritz sind drei Fische. 

Die Legende des ersteren ist: S. Johannis de Vischbeck; die 

des anderu ist weniger gut erhalten. 

Als Datum des Reverses ergibt sich von selbst der 24:. No

vember, und da der Tag EJsbet damals ein Freitag war, so ist 

das Datum der inneren Urkunde der 20. November. Es wird 
nun wol keines besondern Beweises bedürfen, dafs die bei 

Würfel, a. a . 0., zu findende Jahrzahl 1329 ein lrrthum ist, 
sei es nun ein Druckfehler, oder ein Schreibfehler. Ueber das 

Dorf Eckenheid wird in diesen Briefen nichts gesagt, da dies 

den Rath nicht berührte . Von dem Rechte der Fischbecken 

auf diesen Ort weifs man übrigens eben nur dieses Wenige, 

auch nicht, aus wessen Händen sie es gelöst habeu; erst spä
ter sind die Wolfsberge als Besitzer bekannt, und Ulrich Wolfs
berg verkaufte es 1:187 an die 1\luffel. 

Zu gröfserer Sicherstellung dieses Besitzes der Fischbecken 

mufste aber auch der gute Wille der Burggrafen eingeholt 
werden. Dieser wurde dnrch folgenden Brief gegeben: 

Wir Jobans vnd Albrecht, von Gots gnaden Burchgrafen 
ze Nürmberg, Veriehen vnd tu n kunt of I fenlich an disem 
brief, allen den die iu sehent, hö ren t oder lesent, daz wir vn

ser gunst vnd willen J gegeben haben, vnd geben mit disem 
gegenwärtigen brief zu der geuade, die vnser genediger 

Herr I keyser Ludewig von Rome getan hat, den bescheidenen 
mannen fritzen vnd Jobansen den Fisch I hecken, vnd iren 

Erben. an dem Sehs Weyern, die bei Nürmberg aufgeuangen 

vnd gemachet sint I der zwene ze der kunigspruk, by der 

Strazzen ze katzwanch, vnd ze Herbrehstorf. drey in 1 dem 
Erleich. vnter dem dorf Hertprehstorf, auf der strazze niden 

vnd oben, ze katzwanch, J vnd der Sehst weyer ze weizzense, 
gelegen sein, als die brief dar vmb sagent, die sie von dem 1 

selben. vnserm betTen, dem keyser Sunderlichen von den kor

fürsten, vnd auch von du Stat ze I Nürmberg, darvber haben. 
Also daz wir noch vnser Erben, si noch Ir Erben, an den 

W eyern, vnd I weyersteten, besucht, vnd vnbesucht nicht hindern 

noch besweren sollen. vnd auch niht schiken sul l len. daz 
ez iemant tu. Sonder daz wir si daran fürdern sullen an allez 

generde, V nd daz in daz I vnd ireo Erben, von vns oder vn~ 
sern Erben also stet, gancz, vnd vnzerbrochen, beleib, dar vmb 

geben I wir in disen brief besigelt. mit Ynsern anhangenden 

Insigeln. der geben ist. an dem freytag nach 1 Sant lUartins 
tag Nach Cristus gehurt drüzenhundert iar vnd in dem ain 
vnd viertzigsten I iare. 
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Die beiden mit Pergamentstreifen anhängendeu Insiegel 
sind abgehildet in Mon. Zoll. 111, das des Jobarmes num. UI, 
das Albrecht's num. CCXI. Seit Albrecht's aus der Fremde er
folgter Heimkehr und dem am 10. Okt. 1341 zu Burghausen 
mit seinem ältern Bruder geschlossenen Hausvertrag ist diese 
Urlwnde die erste von beiden Bnidern gemeinsam ausgesteJlte, 
die man wenigstens zur Zeit kennt. In den Nac.hträgen zu 
den !)Ion. Zoller. wird sie nicht fehlen dürfen. 

Bei der in jene Zeit fallenden Stiftung des Pillenreuler 
Klo,:,ters l\laria Schiedung mufste auch dieser Weiher und der 
Fischbecken gedacht werden. Jenes geschieht in K. Ludwig's 
Stiftungsbrief d. d. Nürnberg, 12. Juli 1345 ('Vürfel, §. 4. 
S. 12-14), worin die Oertliehkeit der Klause durch die Worte 
bezeichnet wird: "in nemore juxta piscinas nostras in propin
quo Curiae dictae Pillen reut." Hier sind die piscinae, welche 
in dem V\lillebrief Erzbischof Balduin's YiYaria genannt wer
den, als nostrae, d. h . dem Reich gehörige, welche blos als 
Lehen hiuausgegeben werden, bezeichnet. Durch ein seltsames 
1\lifsverständnifs hat Würfel, S. 16, angenommen, die ursprüng
lichen Weiher der Fischbecken seien später durch die zu Kö
nigsbruck, Weifsensee und Katzwang vermehrt worden, was 
sich in seinem vollen Irrthum weiter unten ergeb«.>n wird. Die 
zweite Erwähnung·, nämlich die der Fischbecken selbst, als 
An wohn er der Klause, findet sich in Albrecht's, Bischofs zu 
Eichstätt, in dessen Sprengel die ueue Stiftung gelegen war, 
Bestätigungsbrief d. d. Eichstätt, 24. Juli 1345 ('Vürfcl, §. 8, 
S. 21-24), indem er erstlieh die Lage· der Klause bezeichnet: 
"in nemore juxta piscinas, quos idem Dominus noster Impera
tor custodiae Friderici et Johannis, fratrum dictorum Visch
bekken, commisil", und zweitens, indem den nrei zu der l\lause 
gegehenen Priestern das Recht gegeben wird, auf dem Hof zu 
Pillenreut und auf dem dabei liegend.en Schlofs der Fischbecken 
alle gottesdienstlicheu Baudlungen verrichten zu dürfen. Es 
war also, wie die Worte "castellum et munitio" anzunehmen 
berechtigen, ein festes Haus daselbst, dasselbe, was später als 
"Gesezze" vorkommt, später uoch als Weiherhaus, das auf der 
Seutlerischen 1\arle und in den Delic. topogr. als Eigenthum 
der Geuder bezeichnet wird, jetzt aber sich in den Händen 
eines bürgerlichen Oekonomen befindet. Es ist wohl erlaubt, 
bei dieser Gelegenheit einem weitern Irrthum Würfel's entge
genzutreten, der darin liegt, dafs er die ,:curia apud Sanctum 
Aegidium" zu Nürnberg, wo Bischof Rabuo von Eichstätt durch 
Brief vom 24. Dec. 1379 erlaubte, dafs die Frauen zu Pillen
reut die Regel St. Augustin's annahmen, flir den nachherigen 
Tetzelhof (jetzt S. 757) erklärt. Es ist vielmehr der zur Zeit 
(1864) in ein Schulgebäude umgewandelte sogenannte Pest
stadel, auch bekannt uuter dem Namen Eichstälter Kasten, in
dem 1449 der EichstäLter Hof wegen Parteinahme des Bischofs 
gegen die Stadt niedergeriss en und auf der Brandstätte ein 
Kornhaus gebaut wurde, das nach mancherlei Wechsel seiner 
Verwendung jetzt ein Schulhaus geworden ist. Dafs man die 
Stätte des Eichstätter Hofes mit "auf St. Aegidienhof" bezeich-

nete, beweist der am Samstag Ofswaldi, 5. Aug. 1480. gefafste 
Beschlufs, "dafs auf die Hofstatt auf St. Gilgen Hofe, Eichstäl
ter Hof genannt, ein Rornhaus und ob es Noth ist zu Ge
brauch des Eisens gehauet werden soll." Der Bau wurde, wie 
die an der Westseite befindliche Jahrzahl 1481 zeigt, im fol
genden Jahre vollzogen . Der Tetzelhof, dessen vordere Hälfte 
der Tueherischen Familie gehört und mit S. 757 gezeichnet 
ist, während die in die Tetzelgasse hinausgehende Hälfte der 
Jobst Friedrich Tetzelischen Stiftung gehört und die Hausnum
mer S. 701 trägt, gehörte den Tetzeln schon im Anfang des 
15. Jahrh. und war nie, wie 'Vürfel ebenfalls falsch angibt, 
Eigenthum der Pfinzinge. Wenigstens erweist schon am 13. 
März 1408 Hanns Tetzel sich als Besitzer des von Franz Ebner 
seligen erkauften Hauses auf St. Aegidienhof, auf welchem 
noch 20 fl. Stadtwährung Eigenzins stehen, die jährlich an die 
Franz Ebnerischen Hinterbliebenen zu entrichten sind. Dieses 
Haus ist, nach AJlem, kein anderes als der nachherige soge
ndnnte Tetzelhof. -von dem auch die hinter ihm sich aufwärts 
ziehende Gasse den Namen hat. Nach dieser Gasse hin war 
auch ehedem das Hauptgebäude gerichtet; nach dem Aegidien
hof zu stand nur ein uuansebnliche -; Gebäude, wie man auf 
dem Job . Andr. Graffischen Blatt, das den Dilinghof vor dem 
Br·ande der Kirche darstellt, auch auf dem Delsenbachischen 
Blatt von 1719, worauf die schon im Bau begriffene neue Kirche 
zu sehen ist, deutlich sehen kann; das jetzige ansehnliche Ge

bäude wurde erst 1720 aufgeführt. 

(Fortsetzung folgt.) 

Eine :anittelaltei•lielte F••onleielulatns-P rozes
sion an dei· :FI•auenkirelle zu NÜI•nbei"#;• 

Von J o s. Ba a der, königl. Archivconsarvator, in Nürnberg. 

Durch Urkunde vom 8. Juli 1355 beschlofs Kaier Karl IV. 
während seines Aufenthaltes zu Nürnberg die Erbauung der 
Fraucnldrche, und zwar auf dem ·Marktplatz und an der Stelle, 
auf welcher die mit seiner Genehmigung im J. 1349 abgebro
chene Judenschule gestanden. Zur Besorgung des Gottesdien
stes stiftete er drei Pfründen für einen Vicar und zwei Prie
ster, die er unter das Patronat des Sangmeisters am Ma
rienstift zu Prag stellte. Für ihre Unterhaltung hinterlegte er 
bei dem Schultheifsen zu Nürnberg 1000 fl . zum Anltauf von 
Ewiggeld. Die Zahl der Priester wurde später um sieben ver
mehrt und der Vicar zum Propst ernannt. Aufser einigen 
kostbaren Ornaten schenkte der Kaiser der von ihm erbauten 
Kirche vie] }{,östlich gefafstes Heiligthum oder Reliquien, unter 
andern einen Span des hl . Kreuzes, ein silbern und vergoldet 
Kreuz, ein Stück von unser Frauen Gürtel, "die sie selber ge
wurkt vnd getragen hat", 2 Dornen von der Krone Christi, 
2 Stück des Schleiers U. L. Frauen "den sie vnter dem kreucz 
auff het", St. Petcrs Zahn, von St. Antoni "ein gancz gorgel-
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'}Jein" und Reliquien vom Rock und Hemd von St. Barbara und 

St. Marlin u. s. w. 
Die Verwaltung des Kirchengutes geschah durch weltliche 

Pfleger, die in der Regel aus den Ehrbaren genommen wur
den. Im Jahre 1432 wurde Stephan Schuler als Pfleger auf
gestellt. Er vermehrte das Vermögen, die Ornate und Kleinode 
der Kirche und führte überhaupt eine musterhafte Verwaltung. 
Im Jahre 1442 sammelte und verzeichnete er die alten Gottes
dienstordnungen und Gebrauche der Kirche. Unter denselben 
befindet sich eine Beschreibung der Fronleichnams- Procession, 
wie sie seit alter Zeit bei der Frauenlorche gehalten wurde. 
Da uns dieselbe recht lebhaft ins l\littelalter zurückversetzt 
und ein lebendiges Bild jener hohen kirchlichen Feier bei un
sern Voreltern entwirft, so soll sie hier folgen: 

Item so mnfs ein Pfleger alle Jahr bestellen zu unsers 
Herrn Leichnams Tage Hofirer, die vor dem Sacrament hofiren, 
von etlichen jungen Burgern und von Handwerkleuten, die das 
künnen (verstehen), zu der Vesper und 1\'Ietten an dem Abend 
(Vorabend), und an dem Tage zu der Processen (Procession) 
des Morgens, und zu der Tagmefs und zu der Non und zu 
det· andern Vesper, und auch ~esselben gleichen am achten 
Tage zu der Vesper und Metten des Abends und des i}llorgens 
zu der Processen und Tagmesse. Auch mufs ein Pfleger den
selben Hofirern ein Zech halten am Sunntage vor unsers Herrn 
Leichnams Tag, dafs sie sich mit dem Saitenspiel gleich zu
sammen richten. Und was dieselbig Zech kost, das bezahlt 
der Pfleger von des Gottshaus Geld. Und derselbigen Hofirer 
sullen sein: einer auf der Lauten, einer mit dem Porta
tiv~), und einer mit der Quintern~*). Und mag man einen 
auf der Harpfen gehaben (bekommen), den nimmt man auch 
darzn, und einen, der in dos Saitenspiel singet. Und densel
bigen Hofirern mufs der Pfleger geben ein Mahl zuessen an 
unsers Herrn Leichnam Abend nach der Vesper, und ein Mahl 
an unsers Herrn Leichnams Tag früh, und ein l\'Iahl an unsers 
Herrn Leichnams Tag nach der Vesper. 1\'Iehr mufs ihn (ihnen) 
der Pfleger geben zwei Mahl am "chten Tag, eins am Abend 
nach der Vesper, und das an der am achten Tag früh. Und 
was die fünf l\'labl also kosten, das bezahlt de1· Pfleger von 
des Gottshaus Geld. Auch isset (ifst) der Mefsntr und sein 
Knecht, ob (wenn) er einen hat, und oe1· auf der Orgel bläst**~) 
und dem Mefsner die Glocken läut (läutet) auch die vorge
schrieben fünf Mahl mit dem Pfleger. 

Auch welcher von dem Pfleger bestellt ist, der auf der 
Orgel ~chlägt (spielt), der isset die fünf Mahl auch mit dem 
Pfleger. Und will der Pfleger den Propst auch darzu laden, 
das mag er thun, ob er will. 

ltem so mufs · der Pfleger bitten zwen des Ratbes oder 
ande1· Erberg (Ehrbare, Angesehene), die den Priester füh-

*) kleine, tragbare Orgel. 
**) Zytber, Guitarre. 

u#) den Blasbalg tritt. 

. ren mit dem Sacrament an dem Abend zu der Vesper und 
Metten, und an dem Tage (Fronleichnamstage) zu dem Amt 
und zu der Non und zu der andern Vesper, und auch dessel
bigen gleichen an der Octave zu der Vesper und Metten, und 
des 1\'lorgens zu dem Amt und nit mehr. 

Item des l\'Iorgens an unsers Her'fn Leichnamstag so gend 
(gehen) die Priester zu Unser Frauen herauf geo St. Sebold. 
Vnd hat itlicher (Jeder) ein Casaun *) an und ein Kelch in der 
Hand, und geo (gehen) mit der Processen zu St. Sebold umb. Und 
wann die Processen zu St. Sebold hinumb kumbt (kommt) 
wieder in die Kirchen, so gen dann unser Priester von unser 
Frauen wieder hinab gen uuser J:l'rauen. Auch gen die Schüler 
von St. Sebold mit der ganzen Processen mit Engeln und Ro
senstreuem auch hinab gen unser Frauen. So geht man dann 
erst zu unser Frauen mit dem Sacrament, mit der ganzen Pro
cessen von St. Sebold und mit den Priestern zu uuser Frauen 
umb unser ,Frauen Kirchen, und geht durch das Portal**) hin
aus. Das thut man ganz auf und geht gerings umh die Kir
chen, und geht zu dem Portal hinwieder ein. So geht dann 
die Processen von St. Sebold wieder heim. So hebt man dann 
das Amt zu unser Frauen an. 

Auch an unsers Herrn Leichnams achten Tag so gen die 
Priester von unser Frauen nit hinauf gen St. Sebold und blei
ben daheim, und warten bis man zu St. Sehold mit der Pro
cessen umbgangen ist. So gen dann die Schüler von St. Se
hold aber mit der gantzen Processen mit Engeln und Rosen
streuern gen unser Frauen. So geht man dann mit der gantzen 
Processen umb unser Frauen Kirchen, und geht zu der Kirch
thür gen dem Schuhhaus **~) aus und ein, und nit durch das 
Portal. So geht dann die Processen von St. Sebold wieder 
heim, so hebt man dann das Amt zu unser Frauen an. 

ltem auch gen die Stadtknecht und die Büttel und der 
Lebet) au uusers Herrn Leichnamstag und an dem achten 
Tag des i.\Iorgeus mit der Processen umb die Kirchen und 
machen der Processen ein Geraum (Raum) . So gibt der 
Pfleger den Stadtknechten vierzehen Pfenning zuvertrinl\en, und 
den Bütteln auch Vierzehen Pfenning, und dem Leben sieben 
pfenning. 

ltem so mufs der Pfleger bestellen Rosen zu streuen ein 
Genüng (Genüge). So nimmt man zwen Knaben, erberger Leut 
Kinder, die vor dem Sacrameut, als oft man damit umbgeht, 
Rosen streuen an dem Tage und Octava. 

Item auch mufs der Pfleger bestellen s.chön Kranz von 
Rosen oder 1\laria-Röslein oder sunst Kränzlein, wie man sie 

11
) Ein langer Priester- oder Levitenrock. 

**) Das mittlere Thor, über dem die Gallerie und das St. 1\fichels
Chörlein sich erhebt. 

*.e*) Die Thüre rechts. 
tJ Der Gehülfe des Scharfrichters wurde zu Niirnberg Löwe ge

nannt. Aufser dieser Function hatte er auch die Aufsicht 
über die Reinlichl{eit und die Victualien, die auf den Marl{\ 
zum Verl{auf gebracht wurden, zu führen. 
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dann gehaben mag, den Hofirern vor dem Sacrame:.t. Aber 
die zwen, die den Priester führen, sullen ihr Kränz selbs be

stellen. 
ltem au!Jh soll bestellen der Mefsner, dafs man hab an 

unsers Herrn Leichnams-Tag und an der Octave Gras ein gute 
Nothdurft in der 1\irchen, und dafs man auch des Morgens Gras 
umb die Kirchen auswendig streu, so mau mit der Processen 
um die Kirchen will gen. 

Item auch soll man mit dem Leben albegen (jeder Zeit) 
reden, dafs er ged enlr, dafs an unsers Herrn Leichnamstag und 
an der Octave um die Kirchen geraumbt sey, so man mit der 
Processen umb soll gen. 

Item auch soll der Mefsner ouer sein Knecht die acht Tag, 
die weil (so lange als) die Monstranz mit dem Sacrament in 
dem Sacrament-Kalter (Behälter oder Tabernakel) steht, in der 
Kirchen Hegen und wohl zuhüten. 

. Item auch soll der Pfleger auf unsers HeHn Leichnamstag 
lassen machen zwu I ang Wandelkerzen , die beid haben 
fünrthalb Pfund Wachs, gelb und grün, die man vor dem Sa
crament trägt. Und soll mehr machen lassen sieben Wandel
kerzen, je eine von einem Pfund Wachs, gelb und grün, die 
die Priester die acht Tag in den Händeu tragen vor dem Sa
crament. 

Item ich Stephan Schuler hab machen lassen ein neuen 
Himmel mit sechs Stangen, den man an unsers Herrn Leich
namstag früh ob dem Sacrament trägt So man mit der Pro
cessen umbgeht, so soll ein Kirchenpfleger bitten sechs Rath· 
herm- Sün (Söhne), die den Himmel tragen. Und an unsers 
Herrn Leichnamstag früh geht man fürbafs mit der Processen 
gerings umb den Marld herumb und auch umb die Kirchen, 
und geht zu der Kirchthür bei dem Schuhhaus hinaus und geht 
mit der Processen doselhst hinwieder ein. Aber an dem achten 
Tag trägt mau auch den Himmel und geht neurt (nur) umb 
die Kirchen mit der Processen, und geht auch zu der Thür bei 
dem Schuhhaus aus und ein. 

ltem zu unsers Herrn Leichnamstag so soll der Mefsner 
die Kirchen und alle Altar zubereiten auf das zierlichst, und 
alle Kirchenteppich aufhaben (aufhängen), und soll etlich Tep
pich mehr entlehen und die auch in der Kirchen aufhaben. Auch 
soll er den Sncramentkalter auf das köstenlichst zubereiten mit 
dem Himmelein und Engeln darvor, als sich gepürt. Auch 
soll er das klein Himmelein auf unse1' Frauen Altar setzen, da
rein man das Sacrament auf den Altar setzt, und soll zwen 
Engel und vier ldeine ziunene Leuchterlein neben das Him
melein auf den Altar setzen, und soll das Sacrament die acht 
Tag beleuchten. Auch au unsers Herrn Leichnamstag und an 
der Octava, wenn man mit dem Sacrament in der Kirchen umb
geht, so soll rler Mefsuer alhegen bestellen, dafs man die gros
sen zwo Wandelkerzen zuvorderst vor der Processen umbtrage. 

Auch werin man an unsers Herrn Leichnams-Tage mit der 
Processen gen St. Sebold geht, so soll der Mefsner bestellen 
Zwen, die die grossen Fahnen vor den Priestern tragen. Auch 

an unsers Herrn Leichnams -Abend zu der Vesper und an der 
Octava zu der Vesper so räucht (räuchert) man alle Altar und 
durch die ganz~ l\irchen als an andern grosscn Festen. 

Begesten zu1.• Geselaieltte cler Herren von 
Witzleben. 

Vom Bibliothel{gehülfen 0. König in Rudolstadt. 

(Fortsetzung.) 

1289, 26. Octbr. - Confirmation eines Landverkaufs. 
U. d. Z. : "Friedericus de Wizzeleyben" . - Rein, Thur. sacr. 
I, 94. 

1290. - Graf Günther zu Schwarzburg eignet dem Kloster 
zu Ilm eine von Christian von Witzleben erkaufte Hufe in 
Barchfeld. 

1290, VII. kalend. Martii. - Die Grafen von Schwarzburg 
schenken dem Kloster zu Ilm ein im vVüllerslebener Flur ge
legenes Stück Feld. U. d. Z.: ,,Fridericus et Theodericus de 
Wyzeleyben". 

1290, XII. kalend. Maii. - Graf Günther von Schwarz
burg consentiert, dafs das Kloster Ilm für 12 Mark Silbers 
von Christian von Witzleben und Otto v. Valra eine Hufe zu 
Barchfeld Wiederkaufe, die Albert, genannt Schunemetz, be
sessen hat. 

1290, kalend .. Junii. - Heinrich und Günther, Grafen von 
Schwarzburg, Herren zu Blankenburg, eignen dem KlosteJ' Ilm 
einen im Barehreider Flur gelegenen Acker. U. d. Z. : "Chri
stianus de Wizeleiben". 

1291, VII. kalend . Maii. - Günther~ Graf von Schwarz
burg, verkauft dem Kloster Georgenthal 2 lUark Silbers für 
10 Mark aus der ~lunze zu Königsee. U. d. Z.: "Thcodericus 
et Fridericus de Witcheleiben". 

1291, 11. kalend. Maii. - Verkaufsbrief Heinrichs von 
Gummerstedt über einige Güter zu Hettstedt. U. d. Z.: "Her
borto de Wizeleiben". 

1291, VI. kalend. Julii. - Graf Günther von Schwarz
burg eignet dem Kloster zu Ilm einen Mansen zu Tennstedt. 
U. d. Z.: "Fridericus et Theodoricus de Wizeleibin". 

1291, VI. kalend. Octobr. - Günther von lUeldingen gibt 
mit Zustimmung des Grafen Günther von Schwarzburg und sei
ner Söhne Günther und Heinrich zum Heile seiner Seele dem 
Kloster in llm alle seine Hölzer "in monte Calwen". U. d. Z.: 
"Cristanus de Wizleyben". 

1292, kalend. Octobr. - Günther, Graf von Schwarzburg, 
und Günther, sein Sohn, verkaufen dem Kloster Ilm eine Wiese 
zu Angstedt die "Celler Wiese" genannt. U. d. Z.: "Fride
ricus de Wizele-ybin". 

1293, id. April. - Günther, Graf von Schwarzburg, ver
spricht den Bürgern zu Ilm, dafs ihnen wegen der zwischen 
ihm und seinem Schwager Günther von Kevernburg herrschen
den Zwistigkeiten ltein Schaden geschehen soll. 
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1293, in vigilia Epipban. - Günther der Aeltere, Graf 

von Kevernburg, gibt dem Abte zu PauJinzelle 2 ~Iark jährli

chen Zinses vou den Brodbänken in Arnstadt. U. d. Z.: "Fri

dericus de Wizelieben". 

1293, sabbato ante diem S. lUaurilii. - Graf Günther v. 

Schwarzburg u. Helene, Wittwe Graf Güntl1ers, schenken dem 

1\Ioster 11m 500 .lUark wegen des Orts Seebergen. U. d. Z.: 

"Fridericus de \Vizeleiben". 

1293, kalend. Septembr. - Graf Günther von Schwarz

burg schenkt dem Kloster 11m Z\\ ei Stücke Feld im Elxlebener 

Flur, welche Friederieb von Witzeleibiu zu Lehn hatte. U. d. Z.: 

"Herborto von Wizeleibin". 

1293.- "Frider~cus miles dictus de \Vtczeleyben" tritt dem 

Grafen Berthold von Henneberg 1 1/~ Hufen Landes zu Elxle

ben, die dieser dem J{loster 11m schenkt, freiwillig ab. 

1295. - Dirich ,·on Elchleben verkauft mit Zustimmung 

Graf Günthers von Schwarzburg dem Kloster Paulinzelle die 

halbe lllühle zu Teunstedt. U. d. Z.: "Fritericus de \Yizze
leibiil('. 

1296. - In eiuem nur theilweise erhaltenen Document 

kommt vor: "Fridericus miles de wizzeleibin, Cunegunda uxor 

eius et Herborto de \Vizzeleibin". 

1296, kalend . April. - Günth er, Graf YOIJ Sch\\arzburg, 

Heinrich u. Günther, Grafen von Sch\\ arzburg, Herren zu Blan

kenburg, ve1 kaufen dem Kloster 11m 46 .!Hafs Hafer. U. d. Z. : 

"Fri<. ericus de \Vizeleybin". 

1296, kalend. Julii.- Conrad "\Veiger Echenkt mit Geneh

migung- des Grafen Günther von Schwarzburg sein Gut zu Wül

lersleben dem Kloster 11m. U. d. Z.: "Fridericus de Wizeley

beu miles". 

1296, 20. August. - "Frid. de Witteleyben': als Zeuge 

in Rein, Thuringia sacra I, 98. 
1296, XIIII. kalend. Octobr. - Graf Günther von Schwarz

burg verkauft dem Klosler 11m einen Wald, "Bodizal" genannt, um 

57 1\lark I. S. U. d. Z.: "Fridericus et Theodericus de Wize
leybin mililes'(. 

1297, kalend. Martii. - Conrad von Wüllersleben schenkt 

seine zu Wüllersleben gelegenen Güter dem Kloster Ilm. U. d. Z.: 

"Fridericus, Theodericus et Herborto de Wizeleyben milites 
strenui('. 

1298, feria VI ante diem S. Viti. -- Der Abt von Paulin

zelle verkauft seine Rechte an dem Dorfe Griesheim. U. d. Z.: 

"Fridericus de \Vizeleyben". 

1298, 11. Juui. - Günther, Graf von Schwarzburg, con

sentiert, dafs Rudolf von Witzleben und Hermann von Beul

witz eine Hufe zu Kirchremda dem Kloster 11m auflassen dür

fen. - (Aus dem "Inventar. diplomatum Schwarzb. typis non 

expressor. ") 

1298, feria VI post ascensionem domini. - 1.\'lechtild von 

Witzleben üherläfst dem Grafen von Hohnstein einige Güter 

und empfängt dieselben von ibm wieder zu Lehen . - Sie sie

gelt mit dem Pel chaft ihres Vaters, Fnedrich von Witzleben. 

In der Urkunde kommen vor: "Hermannus et Heioricus filii" 

(1\-Jechtildis) . 

1298. in crastino beat. apostolor . Philippi et J3cobi. -

Günther, Graf von Schwarzburg, schenkt dem Kloster 11m die 

bei der Stadt gelegene "Zigelmul". U. d. Z.: "Fridericus de 

WiLzleben". 

1299, VII . kaiend . 1Uartii. - Günther, Graf von Schwarz

burg, gibt dem Kloster zu 11m zwei 1.\'Iarl{ jährlichen Zinses 

von einigen Gütern in Suudremda, welche Heinrich von \Viz

cleybin zu Lehn hatte. U. d. Z. : "Fridericus de Wizcleybin". 

1301, XII. kalend. Septbr. - Günther: Graf YOn Schwarz

burg, und seine Brüder Günther und Johann "coucedunt ius 

successorium in villam Seebergeil sanctimonialibus Ilmensib.". 

Als Zeugen: "Fridericus et Herborto fratres de \Vitzleben". -

(Nur als Regest vorhanden.) 

1301, in die invent. s. crucis. - Berthold von Kindeihau

sen verkauft das Recht, welches er an der 1\Iüble zu 11m hat, 

an das dasige Kloster. U. d. Z.: "Fridericus et Herhorto de 

Witzleben, milites slrenui". 

1302', feria secunda post communes. - Befreiung der 

Bürger zu Ilmen, sonder Ursach nicht incarcerirt zu werden. 

U. d. Z.: "Th. et Ludolfus de \Vitzesleben". S. Walch's ver

mischte Beitr. znm deutschen Recht, VI, 40 ff. 

1304, 10. August. - Herborto de Wiczeleibin. - Rein, 

Thur. sacr. I, 109. 
1305, III. ld. April. --- Albert der Uuartige, Landgraf in 

Tbüringeu, bestätigt den Verkauf von 20 Hufen Landes mit al

lem Zubehör im Dorfe und Felde Ichtersbausen an das Kloster 

daselbst und an die Rathsmeister zu Erfurt. Gegeben zu Wart

burg. U. d. Z.: "Heinrich von Witzeleiben". (Aus Erhard's 

handschriftlichen Regesteu, welche im Rathsarchive zu Erfurl 

aufbewahrt werden. Rein, der in seiner trefflieben Tbur. 

sacr. I, 114 die Urkunde abdruckt, liest: "Wigeleybin". 

1308, VII. kalend. 1\laii. - Adelheid, verwittwete Gräfin 

von Kevernbnrg. verkauft dem Grafen Günther von Schwarz

burg 4 Pfd. jährlichen Zinses "de cramis" in Arnstadt. U. d. z.: 
"Fridericus de Wizeleyben."- S. Olear. bist. Arnstad. p. 236. 
Beydenreich, Schwartzb. Historie, S. 50. Sepiegel, epist. de 
numo Blankeuburg. p. 20. 

1310, VL b:alend. August. - Heinrich, Graf zu Schwarz

burg, Herr zu Blankenburg, schenkt den Brüdern des deutschen 

Ritterordens "16 Leyn" in Leybisbrücken . U. d. Z.: "Her
borto de Wyzeleyben". 

(Fortsetzung folgt.) 

( ~Iit einer Bei Iage.) 

Verantwortliche Redaction: Dr. G. K. Frommaun. Dr. A. v. Eye. 

Verlag der literarisch- artistischen Anstalt des germanischen ~luseums in Nürnberg. 

U. E. Sebald'sche Buchdruckerei. 
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Chronik des germanischen Museums. 
Der Mehrzahl unserer freundlichen Leser wird bekannt sein, 

dafs gleichzeitig mit der Gründung des german. Nationalmuseums 
eine Aktiengesellschaft zür Unterstützung desselben in's Leben trat, 
die denn auch mit den Jahren eine ansehnliche Zahl von 1\'litglie
dern erlangte~ und an dem Aufbaue unseres nationalen Werltes in
soferne in wesentlicher Weise Antheil hat, als wir ihr, so zu sa
gen, die ersten ständigen Einnahmen verdanken. Wie aus den im 
"Organismus des german. Nationalmuseums" S. 78 abgedruckten 
Satzungen dieser Al(tiengesellschaft ersichtlich, hinterlegten die Ak
tionäre - dem letzten in unserm 9. Jahresberichte gegebenen Ver
zeichnisse derselben haben wir mit dem Betrage von 100 fl. C. M. 
unter bestem Danke hier noch nachzutragen Herrn Ru d o 1 p h Hai
dinge r jun., Fabrikbesitzer, in Ellbogen - Staatspapiere oder Ca
pitalien bei dem Direl(torium fraglicher Gesellschaft, um die Zinsen 
hievon während eines Zeitraums von zehn Jahren dem german. Mu
seum zu Gute lwmmen zu lassen, während die hinterlegten Papiere 
oder Gelder selbst gemäfs §. 2. gedachter Satzungen nach Ablauf 
jener 10 Jahre den Aktionären zurückzustellen sind. Nachdem nun 
früher bereits (s. Chronil( f. Juli 1861) der Senat der freien und 
Hansestadt Harnburg die in dieser Weise von ihm hier deponierten 
875 fl. dem german. 1\luseum zum Ge~chenk gemacht und einer der 
Aktionäre, Herr Dr. Be c k h dahier, wie wir danl{barst anzuerken
nen haben, den Zinsgenurs der von ihm hinterlegten Obligation zu 
100 f:L unserer Anstalt auf weitere zehn Jahre zugestanden hat, ist 
mit Beginn dieses Jahres für die der fraglichen Al{tiengesellschaft 
am ehesten Beigetretenen der Zeitpunkt gekommen, wo ihnen die 
hinterlegten Gelder zurückzustellen sein würden. Die Herren Hof
rath Professor Dr. Die t z dahier und Fabrikbesitzer J o h an n es 
Z e 1 t n er, Direktor gedachter Al{tiengesellschaft, die beide als die 
Ersten durch Deponierung von je einer 40Jo k. bayr. Obligation zu 
100 fl. an dem in Rede stehenden Unternehmen sich betheiligt.en, 
verzichteten, wie wir mit freudigstem Danke in unserer heutigen 
Chronik zu verzeichnen haben, auf die von ihnen so hinterlegten, 
nur g·edachten beiden Obligationen zu Gunsten der von unserm 
I. Sekretär, Dr. Erbstein, auf der Hertel'schen Auction dahier 
erstandenen llodellsammlung, an deren Ankaufe für das 1\luseum 
beide Herren in äufserst anerkennenswerther Weise sich früher 
schon betheiligten, und zu welchem Herr Fabrikbesitzer Z e l t n er 
erst neuerdings wieder 10 fl. bestimmte. Ebenso verzichtete , wie 
wir mit gröfstem Danke heute weiter zu berichten haben, ein drit
tes Mitglied jener Aktiengesellschaft, Herr Ober- Appell.- Ger.- Rath 
Dr. Kalb in München, auf eine dem german. Museum vor 10 Jah
ren zum Zinsgenusse überlassene 4 1/ 1 °/0 li. b. Obligation zu 100 fl. 
zu Gunsten der Anstalt, es uns überlassend, dieselbe einem von 
drei in Vorschlag gebrachten bestimmten Zwecken zuzuwenden. In 
Folge dessen verfügten wir über dieselbe in der in erster Linie be
antragten Art, nämlich durch Ueberweisung dieser Obligation an die 
Fonds zur Abtragung der durch Ankauf der freiherrl. v. Aufsefsi
sc~en Sammlungen unserem Institute erwachsenen Schulden, und 

• 

zwar um so lieber, als uns im vergangeneo llonate von einer Min
derung diese.r Schuld, einer Ehrenschuld der Nation im wahren Sinne 
des Worts, zu berichten leider nicht vergönnt war. 

Mögen so glänzende Beispiele patriotischer Freigebigl\eit, wie 
die hier verzeichneten, nicht vereinzelt bleiben, mögen sie freudige 
Nachahmung finden in aJlen Gauen unseres deutschen Vaterlandes, 
dann wird das mühsam errungene, mit Schulden aber noch immer 
belastete Nationalmuseum bald freies Eigenthum der Nation sein 
und die über seinem Portale in goldenen Lettern prangende Auf
schrift erst zur vollen Wahrheit werden! 

Nächstdem können wir unsern freundlichen Lesern heute die 
angenehme l\fittheilung machen, dafs der Seitens der Stadt N ü r n
berg unserer Anstalt seither nur auf Zeit gewährte jährliche 
Beitrag von 200 fl. in einen auf unbestimmte Zeit bewilligten um
gewandelt worden ist, wie auch, dafs der wissenschaftliche 
Verein zu Du i s b ur g, der an der Förderung unserer Anstalt 
schon im vergangeneo Jahre mit einem Beitrage von 15 Thlrn. sich 
betheiligte, uns abermals ein Geschenk von 15 Thlrn. zugehen liefs. 

Hatten wir in unserer letzten Chronik über eine äufserst Iwst
bare Bereicherung zu berichten, die unserer Kunstsammlung bevor
steht, so sehen wir uns heute in der höchst angenehmen Lage, 
Aehnliches in Bezug auf unsere Bibliothek sagen zu dlirfen. Seine 
Erlaucht, der regierende Graf Otto zu Stolberg- Wernigerode 
hat nämlich ein Gesuch unseres Pflegers für Wernigerode, des 
Herrn Regierungsraths von Ro s en, unserer Anstalt Doubletten der 
dortigen berühmten gräflichen Bibliothek überlassen zu wollen, in 
huldvollster Weise dahin genehmigt, dafs dem german. Museum aus 
gedachtem, reichem Doublettenvorrathe hundert Bände a 1 s Ge
schen k überlassen werden sollen, und zugleich gestattet, aus dem 
Doublettenl\ataloge bis zu jener Anzahl von Bänden Auswahl zu 
treffen. Ein wahrhaft fürstliches Geschenli, das unserem Institute 
von grofsem Segen sein wird I 

Als einer schönen Bethätigung warmer Theilnahme an unserm 
nationalen Werke haben wir hier noch weiter eines Beschlusses des 
Verwaltungsrathes der Wollengarn-Spinnerei Worms a. Rh. 
zu gedenl\en, wornach eine Anzahl auf dem Grund und Boden die
ser Gesellschaft gemachter Ausgrabungen an Schmuckgegenständen 
und Gefäfsen schenlmngsweise unsern Sammlungen überlassen 
wurde. 

Die durch den Rücktritt des Hrn. Adv. Korte und den Tod des 
Hrn. Prof. D r. J o a c h. M e y er zur Erledigung gekommenen Stellen 
des Lol\alausschusses wurd"en von diesem, der nach Beschluis der Ge
neralversammlung des Gesammtverwaltungsausschusses v. 2~ August 
1862 im Falle, dafs während der Zeit von einer Generalconferenz 
zur andern Vacanzen eintreten, sich selbst zu ergänzen hat, den 
Herren Bezirl\sgerichtsdirel(tor a. D. K a rl Re hm und D r. H i e ro n. 
Ha uck, Lehrer an der Handelsschule dahier, angetragen, welche 
beide die auf sie gefallene Wahl in bereitwilligster Weise anzu
nehmen die Güte hatten • 
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Leider haben wir aber auch heute wieder den Tod eines der 
1\Iitglieder unseres Gelehrten- und Verwaltungsausschusses zu mel
den. Am 15. Februar verschied zu Cassel der dieser Corporation 
seit 1853 angehörende, namentlich durch seine Kenntnisse und Ar
beiten auf dem Gebiete der alten Gaugeographie und der histori
schen Topographie in weiten Kreisen bel\annte Archivrath Dr. G. 
Landau. 

Neue Pflegschaften wurden errichtet zu Ha y n ich e n (Sachsen), 
Ballenstedt und Neresheim (Württemberg). 

An neuen Geldbeiträgen wurden uns während des letzten lUo
nats, aufser den bereits erwähnten, nachfolgende bewilligt: 

Aus öffentlichen und Vereins-Kassen: Von der Stadt
gemeinde Cochem (Preufsen) lfl. 45kr. (einm.), vom Stadtrathe 
zuGreiz 5fl. (einm.), von den lUagistraten zu Reichenhall lfl. 
30kr., Schippenbeil3fl.30kr., Thamsbrück 1fl.451u. (einm.), 
Varel 3 fl. 30lu., Walsrode (Hannover) 3 fl. 30 lu. und Weis
senfels 7fl. und vom Stadtrath zu Zella St. Blasii 1fl. 451u.; 
ferner von der geschichts- und alterthumlorschenden Gese11schaft zu 
K ah 1 a 1 fl. 45 Iu. und vom 1\Iännergesangverein zu W e i fs ld r eh en 
(~fähren) 2 fl. 21/z kr. (einm.) 

Von Privaten: Annweiler: Bürgermeister K. Cutmann 1fl.; 
B r ü :ri n: Adolph St:lb 5 tl. 50 kr., Dr. jur. Ed. Sturm 5 fl. 50 kr. ( einm.); 
Duisburg: Oberlehrer Dr. Voll•mann 1 fl. 10 Iu.; _Elbe.rfel~_ : 
Heinrich Eisenlohr in Barmen 1 fl. 45 Ju.; H am m: W!lhelmme Gra
tin zur Lippe, geh. von Vinke, 3 fl. 30 lu., Gutsbesitzer ~ob 2 fl. 20 Iu. 
(einm.), Rathsherr Tiemann lfl. 45kr.; Ualbensteinberg: I{arl 
Treiber Schullehrer, 1 fl. 15 kr.; I{ e m p t e n: 1\aufmann Sirnon Rrem
ser 1 fl:, Kaufmann J. Renn 1 fl., Gasthofbesitzer L. Schnauffer 1 fl., 
Dr. Söltl, qu. k. Regimentsarzt, 1 fl.; Dt e d i a s c h: Albert von Sach
senheim, pens. Major, 1 fl. 10 l>r.; .i\'1 in. d e l heim: Dicht!, },, Rentbe
amter, 1 fl., Hörburger, I•. Bezirl•samtsassessor, 2 fl.; N ü r n b er g: 
Kaufmann H. Weingärtner 1 fl. 45 Iu. (statt früher 1 fl.)-) Osna
b rüc li: Ludwig Sell, Buchhalter der Armencommission und Inspek
tor des lfrankenhauses, 1fl. 45lu.; Posen: l{aufmann Annus 1fl. 
45 In., J{aufmann Bernh. Jatfe 1 fl. 451u., l(aufmann illeier 1 fl. 45 Iu., 
Rechtsanwalt Pilet 1 fl. 45 h., Oberappellationsger.-Präsident de Rege 
1fl. 45kr., Major von Tresknw 1fl. 451\r.; Tübingen: Dr. von 
Keller, Universitätsprofessor ,I 1 fl. (einm.); U l m: Kameralverwal
ter Blessing 1 fl. ( einm.), Notar Dinkelacker 1 fl., Ritter d'Elvert, 
li. k. Oberst in der Artillerie, 2 fl. (einm.), Stadtrath S. Hornung 1 fl., 
Oberpostmei!iter Kühler 1 fl. 30 h., Privatier Mehlheer 2 fl., Dr. Sai
ler, pral•t. Arzt, 1 fl. ·45 kr., Stadtrath D. Schultes 2 fl., Regierungs
rath von Waaser 1 fl., Kaufmann C. Wunderlich 1 fl. 45 Iu.; W ei fs
ldrchen: Max Wolf, Ilandelsgesellschafter, lfl. 101\r. (einm.). 

Für unsere Sammlungen ~iengen uns, wie wir danl•end hiemit 
bestätigen, während des letzten Monats folgende Geschenke zu : 

I. Für das Archiv. 

Dr. Crecelius, Gymnasiallehrer, in Elberfeld: 
3228. Auszug aus dem Adelsbrief K. Rudolf's Il. für Balth. Lange 

von Langenwald. 1595. Pap. 
3229. Auszug aus dem Adelsbrief K. 1\arl's VI. für Heinrich und 

Gottfried Barthold. 1730. Pap. 
Dr. W. Buchner in Crefeld: 

3230. Sprllchbrief d. Raths zu Essende f. J. Lyndemann. 1508. Pgm. 

II. Für die Bibliothek.*) 

K. J. Schröer, Direktor der evangel. Schulen in Wien: 
17,5~8. lUonatliche 1\littheilungen; 1864, Nr. 1-10. 4. 

G. P. Aderholz, Verlagshandlung, in Breslau: 
17,549. Schade, Geschichte der ritterlichen Johanniter-Kirche u. Com

thurei von St. Peter und Paul in Striegau. 1864. 8. 

*)Die Schrift Nr. 17..'488 ist ein Geschenk des Verfassers, Herrn Oberappel
lationsgedchtsratns Dr. L asp cyres in Lübetlk: 

17,550. Floda, Geschichte, Vergleichung und K~itili der beiden preufs. 
Städleordnungen. 1844. 8. 

Bahnmaier's Verlag (C. Detloff) in Basel: 
17,551. Alsatia, hrsg. v. Stöber; neue Folge, 1. Abtb. 1862-64. 8. 

Emil Bänsch, Verlagshandl., in Magdeburg: 
17,552. Schulze, Heine Alemann u. s. Familie. 1841. 8 .. 
17,553. Funk, kirchenhistor. Mittheilungen aus der Geschichte des 

evangel. 1\irchenwesens der Altstadt ~1agdeburg. 1842. 8. 
17,554. Wolter, Geschichte der Stadt JUagdeburg. 1845. 8. 

W. Dietze, Verlagshandl., in Anclam : 
17,555. Bergbaus, Landbuch von Pommern; II, Lief. 22-23. 8. 

Friedr. Ehrlich's Buch- und J{unsthandlung in Prag: 
17,556. Rüzicka, Denl•schrift zur 50jahrigen Jubelfeier der Einwei

hung des Bethauses flir den Gottesdienst d. deutsch. evang. 
Gemeinde zu Prag. 1841. 8. 

17,557. Danzer, Topographie von Marienbad. 1847. 8. 
Ferd. Förstemann, Verlagshandl., in Nordhausen: 

17,558. Duval, die Bergvesten Kiffhausen u. Rothenbu~g. 8. 
17 559. Forstemann, Dr. M. Luther's Tod und Begräbmfs. 1846. 8. 

Redaktion der Zeitschrift für preufs. Geschichte 
und Landeskunde in Berlin : 

17,560. Zeitschrift f. preufs. Geschichte etc., hrsg. v. Fofs; I, 2 u. 
3, n, 1 u. 2. 1864 --- 65. 8. 

Ed. Schmid, Pfarrer, in Pfitfelbach: 
17,561. Bote des Gustav-Adolf-Vereins aus Thüringen; 17. Jahrg. 

1864. 8. 
Architekten- und Ingenieur-Verein für das König

reich Hannover in Hannover: 
17,562. Ders., Zeitschrift; 10. Bd., 4. Heft. 1864. 4. 
17,563. Ders., mittelalterl. Baudenkmäler Niedersachsens; 10. Heft. 

1864. 4. 
Universität zu Marburg: 

17,564-71. 8 akademische Schriften vermischt. Inhalts. 1865. 4. 8. 
Historischer Verein der Fiirstenthümer Waldeck 

und Pyrmont in Corbach: 
17,572. Ders., Beiträge etc.; Bd. I, 1. u. 2. Heft. 1864-65. 8. 

Friesch Genootschap van Geschied-, Oudheid- en 
Taalkunde in Leeuwarden: 

17,573. Dies., de vrije Fries; 10. deel (n. r. 4. deel, 1. st.) 1863. 8. 
Anton Emmert in Riva: 

17,574. Duile, über Verbauung der Wildbäche in Gebirgs- Ländern. 
1826. 8. 

E. Göring, k. russ. Collegienrath, in München: 
17,575. Ders., zur Geschichte der geheimen Gesellschaften in Rufs· 

land. 1865. 8. Sonderabdr. . 
Richard Plochmann, I. evangel. Pfnrrer, in l\1arktbreit : 

17,576. Ders., url<undl. Geschichte der Stadt Marktbreit. 1864. 8. 
Dr. Rudolf Dietz, geh. Referendär, in Karlsruhe: 

17,577. Ders., die Gewerbe im Grofsherzogthum Baden. 1863. 8. 
17,078. Badischer Frauen- Verein. 2. 

Stadtrath zu WeHsenberg (Ober -Schlesien): 
17,579. Local-Statut für die Stadt Weifsenherg. 1864. 8. 

Geschichtsverein für Kärnten in IOagenfurt: 
17,580. v. Gallenstein, Antilienfund im Glanthale. 1864. 8. 

Kaiser!. Akademie der Wissenschaften in Wien : 
17,581. Dies., Anzeiger; 1. Jahrg. 1864. 8. 

Archiv der freien Hansestadt Bremen: 
17,582. Ehmck, bremisches Urlmndenbuch; Bd. I, 3. Lfg. 1865. 4. 

Direktion des k. k. Obergymnasiums in der Josef
stadt in Wien: 

17,583. Horawitz, aus drei Jahrhunderten. 1864. 8. Progr. 
Dittmer'sche Buchhandlung in Lübeck: 

17,584. Dittmer, Urlwnden-Verzeichnisse zur Geschichte Lübecldscher 
Woblthätigkeits- Anstalten. 1864. 8. 

Hahn'sche Hofbuchhandlung in Hannover: 
17,585. Münzstudien; hrsg. v. Grote; Nr. IV-IX. 1859-63. 8. 

Juatus Perthes, T erlagshandl., in Gotha: 
17,586. Braun, Vorschule der Kunstmythologie. 1854. 4. 
17,587. ßretschneider, Europa zur Zeit der Reformation, histor.

geogr. Wandlmrte. 1849. 

11, 

11.~ 
11, 
11,6. 
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17,588. Soltmaun, historisch- heraldisches Handbuch zum geneal. Ta
schenbuch der gräfl. Häuser. 1855. 16. 

17,589. Spruner, Europa nach seinen Jdrchl. Verhältnissen. 8 Kar
ten. qu. 2. 

17,590. Wiltsch, atlas sacer sive ecclesiasticus. 1843. qu. 2. 
17,591. Stiel er, ld. Atlas der deutschen Bundesstaaten etc. 6. Aufi. 

verb. durch Berghaus u. Vogel. 1860. qu. 2. 
17,592. Gothaisches gencalog. Taschenbuch (Hof-l{alender); Jahrg. 

1817-26, 1829, 1831, 1833, 1835, 1850, 1859, 1865. 16. 
17,593. Genealog. Taschenbuch der deutschen gräflichen Häuser: 

Jahrg. 1825-29, 1831, 1833, 1835-53, 1855, 1858, 1859, 
1865. 16. 

17,594. Gothaisches genalog. Taschenbuch der freiherrl. Häuser; 
Jhrg. 1855, 1859 u. 1865. 16. 

Academie Boyale des sciences, des lettres et des 
beaux arts de Belgique in ~rüssel : 

17,595. Dies., hulletins: tome XV- XVII. 1863-64. 8. 
17,596. Dies., compte rendu des seances de Ia commission royale 

d'histoire; t. V, 1 - 3. VI, 1. 2. 1863- 64. 8. 
17,597. Dies., annuaire ; 30. annee. 1864. 8. 
17,598. Gachard, Don Carlos et Philippe li ; t. I et Il. 1863. 8. 

Historisch Genootschap in Utrecht: 
17,599. Dies., Kronijl{, 1863, bl. 19-37. 8. 
17,600. Dies., werken; nieuwe serie: nr. 1-3. 8. 

Dr. Wilh. Vischer, Universitäts-Professor, in Basel: 
17,601. Neujahrsblatt für Basels Jugend; XLIII. 1865. 4. 
H~r1nann Hammann in Genf: 

17,602. Ders., artistisch-archäologische Mappe der Schweiz; 1. Lief. 
1864. 4. 

K.arl Umlauft', }{. IL Ifreisgerichtsrath, in Mährisch-WeHskirchen : 
17,603. Ders., d. Bezirl{ Weifskirchen in ~Iähren. 1864. 8. 
17,604. Ulf, Leben u. Treiben des berüchtigten Räuber-Hauptmannes 

Grase]. 1862. 8. 
17,605. Jahres-Bericht der Bienenzucht-Sel{tion der lc Je. mähr.-schl. 

Gesellsch. zur Beförderung des Aclterbaues etc. 1862. 8. 
17,606 . .l\1ittheilungen des Neutitscbeiner landwirthschaftl. Vereines; 

2. Jallrg. 1864. 8. 
Dr. K.. Back, geh . Regierung-srath, in Altenburg: 

17,607. Ders., Hertha's u. lduna's Weihe. 1830. 8. 
17,608. Jahresbericht des Gustav-Adolph-Vereines im Herzogth. Sach

sen- AlLeuburg. 1864. 8. 
17,609. Döhner, 23. Jahresbericht über den Verein zur Verbreitung 

guter und wohlfeiJer Volksschriften. 1864. 4. 
17,610. Gesänge beim 3. Sängertage des osterländ. Sängerbundes. 

1864. 8. 
17,611. H. S. Altenb. vaterländ. Geschichts- und Hauskalender a. d. 

J. 1865. 4. 
Buchhandlung des Waisenhauses in HaBe: 

17,612. Boretius, d. Capitularien im Langobardenreich. 1864. 8. 
Bauer &: Baspe, Verlagr-buchh., in Nürnberg: 

17,613. Der l.Heistersänger. 1833. 8. 
17,614. Mayer, Reiseskizzen aus Deutschland, Dänemark u. Schwe-

den. 8. 
17,615. ftlayer, Wanderleben; 2 Bde. 1837-38. 8. 
17,616. }füller, Ehrenhalle der Deutschen. 1837. 8. 
17,617. Festgabe zur zweihundertjähr. Stiftungsfeier des pegnesi

schen Blumenordens. 1844. 8. 
17,618. Siebmacher's Wappenbuch etc. Lief. 66 u. 67. 1860-62. 4. 

Christlau Flinzberg, Seifensieder, in Koburg: 
17,619. Höping, institutiones chiromantiae; nebst: Chiromantia har

monica. 1701. 8. 
17,620. Tacke, unverwesliche.r Ceder-Baum etc. 2. 

Historischer Verein für Nassau in Wiesbaden: 
17,621. Ders., Annalen; Bd. VII, 2. 1864. 8. 2 Ex. 
17,622. Ders., l\littheilungen; Nr. 3. 1864. 8. 2 Ex. 
17,623. Deifsmann, Geschichte des Benedictinerldoster Walsdorf. 

1863. 8. 

Geschiehtforschende Gesellschaft von Graubünden 
in Chur: 

17,624. Dies., Rätia, hrsg. v. C. v. 1\loor u. Chr. Kind. 2. Jhrg. 
1864. 8. 

G. Braun'sche Hofbuchhandlung in Karlsruhe : 
17,625. Zeitschrift f. d. Geschichte des Oberrheins, hrsg. v .. Mone ; 

X VII. Bd., 3. Hft. 1865. 8. 
Königl. Albertus- Universität zu Königsberg: 

17,626. Dittmar, de fontibus nonnullis historiae Friderici I. Barba
rossae. 1864. 8. 

17,627. Lipkau, de Richardo, comite Cornubiae, electo, coronato rege 
Romano. 1865. 8. 

17,628. Weinreich, de conditione Italiae inferioris Gregorio VII. pon
tifice. 1864. 8. 

17,629-56. :?8 weitere al\ademische Schriften vermischten Inhalts 
a. d. J. 1864. 4. u. 8. 

Franck, Subrektor, in Annweiler : 
:17,657. Cirillus, speculum sapientie (c. 1489.) ld. 8. 
17,658. 33 Stück Kalender a. d. J. 1796 -1845. 4. 
17,659. Geschäfts-Bericht der Direction der pfälz. Ludwigsbahn f. d. 

J. 1863 -- 64. 1864. 4. 
J. A. Ramspeck, Eisenhändler, in Schweinau: 

17,660. Juncker, d. güldene u. silberne Ehrengedächtnifs Dr. ~1. Lu-
1heri. 1706. 8. 

Heinr. Mögling, Buchhalter, in Stuttg-art: 
17,661. Ders., Stamm-Register zu der 1646 errichteten Familien-Stif

tung der Freifrau Agnes Schilling von Cannstatt. 1858. 8. 
Dr. K. Wafsmannsdor:ft', Lehrer, in Beideiberg: 

17,662. Ders., Anleitung zum Gewehrfechten. 1864. 8. 
Ludwig Erk in Bcrlin: 

17,663. Ders., d. alte Fritz im Volltsliede; 2. Aufi. 1851. 8. 
17,664. Ders., mehrstimmige Gesänge für l\lännerstimmen; 6. Aufi. 

1. Heft. 1864. 4. 
17,665. Ders. u. Greef, Auswahl ein- und mehrstjmmiger Lieder; 

15. Aufl. 1. u. 2. Heft. 1864. 8. 
17,666. Friedr. u. Ludw. Erk u. Greef, Sängerhain; 11. Aufl. 2. Heft. 

1865. qu. 8. 
17,667. v. Vondel, Palamedes. 1707. 8. 
17,668. Ders., Hekeldigten. 1707. 8. 
17,669. Buchner, de commutata ratione dicendi. 1689. 8. 
17,670. Harpffen Davids, mit teutschen Saiten bespannet. 1669. 8. 
17,671. .l\lichaelis, de little tiro. 1864. 8. 

III. Für die Kunst- und Alterthums
sammlung. 

Kopstadt, Oberlehrer, in Crefeld: 
4762. 16 Porträts in J{upferstich u. Schwarzlwnst v. 17. u. 18. Jhdt. 
4763. 4 Carricaturen in Steindr. auf das deutsche Parlament v. 1848. 

Matth. Lossen, Besitzer der Michelbacher Hütte bei Diez a. 
d. Lahn: 

4764. 5 Silber-, 4 Billon- und 13 Kupfermünzen v. 16.-19. Jhdt. 
Directorium der Wollengarn-Spinnerei in Worms: 

4765. Thonkrug, 2 ]deine Ringe von Bronze und Bruchstücke eines 
eisernen, 80 ldeine Perlen von GlasHufs und eine mit rothen 
Gläsern belegte Buckel: Fund aus einem Steingrabe zu Worms. 

J. A. Bamspeck, Eisenhändler, in Schweinau: 
4766. Nürnberger Solidus v. 15. Jhdt. 

Paul Braun, Lederhändler, in Nürnberg: 
4767. Silberdreier Kr. Leopold's I. v.1693 und 15 Centimesstück der 

provisor. Regierung zu Venedig v. 1848. 
Stadtrath zu Zella (Herzogth. Sachsen-Gotha): 

4768. Eingerahmtes Wappen der Stadt Zella. 
von Kraatz-Koschlau, Lieuten. u. Adjutant, in Landsberg: 

4769. Ineiner Krug mit 12 darin gefundenen Münzen v. 16. u. 17. Jhdt. 
J. Troll, Lehrer, in Mindelheim: 

4770. 4 Abdrücl{e der im Mindelheimer Archive aufbewahrten alten 
StadtsiegeL 
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Chronik der historischen Vereine. 
B u IJ e t in du Co mit e F 1 a man d d e Franc e. Tome III. 

Nr. 12. Novembre et Decembre. 1864. Lilie et Dunl•erque. 1864. 8. 
Extrait des proces-verbau'<. - La ville de Bergues port de 

mer, par C. de la Roiere. - Gilles de Braecht, bei langagier en 
franc;ois et en flamencq. - Lettre de remission en faveur de France
quin van Bi erst. - Note a propos de l'acte de 1383, publiee dans 
le dernier numero, p. 340. - Revue du mouvement flamand, par 

1 'abhe Carnel. 
Academie Royale de Belgique. Compte rendu des 

seances de la Commission Royale d'Histoire, ou recueil de 
ses bulletins. Troisieme Serie. Tome cinquieme. Bruxelles, 1863. 8. 

Angelegenheiten der Commission. - Communication de lH. Ga
chard relative aux tomes XIII, XIV et XV des Relazioni degli am
basciatori Veneti, publiees par 1\1. Alberi, a Florence ; extraits, don
nes par lui, du tome XIV, concernant le duc d'Albe. - Acte de 
Wenceslas et de Jeanne, concernant Ia ville de Bruxelles; Charte 
de Henri VII., roi des Romains, relative au pays de Liege. (Com
munication de M. Louis Galesloot.) - Analysei des chartes namu
roises qui se trouvent aux archives departementales du Nord, a 
Lilie. (Par M. Jules Borgnet.) - Notice des manuscrits concernant 
l'histoire de Ia Belgique qui existent a la Bihliotheque imperiale, 
a Vienne. (Par M. Gachard.) - Anciens Statuts de la faculte de 
Louvain: appendice an Codex veterum statutorum Academiae Lova
niensis. (Par 1\f. de Ram.) - Note sur un cartulaire de Ia colle
giale de Sainte-Croix, a Liege. (Par M. Gachard.) 

Tome Sixieme. I. et II. Bulletin: Note de M. de Ram sur des 
Jettres inedites de Laevinus Torrentins a Jean-Fran'tois Bonhomme; 
insertion de ces Jettres an Bulletin. - Charte de Philippe -le- Bon, 
duc de Bourgogne, rappelaut et confirmant I es droits, privileges, 
franchises et libertes des bourgeois et habitants d'Ath : 24. janvier 
1459. (Communiquee par M. Fourdin.) - Une visite aux Archives 
et a Ia Bibliotheque royale de l\Iunich. (Par M. Gachard.) - Note 
sur les archives de l'Ordre Teutonique, a Vienne. (Par Je meme.) 
Liste des documents concernant le duche de Luxembourg qui existent 
dans Ia tresorerie des chartes de !'Empire, aux archives de cour 
et d'Etat, a Vienne, et dans la tresorerie des chartes de la couronne 
de Boheme, a Prague. (Communiquee par le meme.) - Documents 
relatifs a Ia nonciature de l'eveque d'Acqui , Pierre Vorstins, d' An
vers, en .\llemagne et dans les Pays-Bas, en 1536 et 1537, tires d'un 
manuscrit de Ia Bibliotheque Vaticane, et suivis d'un extrait du jour
nal de Corneille Ettenius sur le sejour du nonce en Allemagne. 
(Par l\1, de Ram.) - Documents tires du 1\Iusee Britannique et du 
State paper Office. (Par M. Ernest Van Bruyssel.) 

Bulletins de l'Academie Royale des Sciences, des 
Lettres et des Beaux-Arts de Belgique. Trente deuxieme 
annee. - 2. Serie, Tome XV. Bruxelles, 1863. 8. 

Le problerne de I\epler discute, par l\'1. J.-P. Wolfers. - Frag
ment d'une ancienne traduction ou imitation en vers thiois de la 
chanson de geste d'Aiol, par ll. J.-H. Bormans. - Quelques obser-

. vations en reponse a 1\1. Grandgagnage a propos de l'Aduatuca de 
Cesar, par 1\1. A. Wauters. - Fragment de son histoire de don Car
los et Philippe II., par l\1. Gachard. - Sur l'identite de Tongres et 
de l'Aduatuca de Cesar, pnr 1\T. A. Wauters. - L'archeologie n'est 
pas l'architecture, par M. Demanet. - La positioli d'Aduatu~a elablie 

par des preuves topographiques, par M. Driesen. - Rapport de l\1. 
Grandgagnase sur cette notice. - Une charte inedite de l'empereur 
Louis le Debonnaire, par !1. A. Wauters. - Du role de l'utopie 
dans l'histoire de la philosophie politique, James Harrington; par 
lU. Thonissen. - Une episode de la revolution liegeoise de 1789, 
par 1\1. Ad. Borgnet. - Histoire de notre premiere ecole de pein
ture cberchee dans les meilleures sources, par M. A. Wauters. 

Tome XVI: Une lettre de saint Jean de Capistran au duc de 
Bourgogne, en faveur de Ia commune de Gand (1455), par M. le 
baron Kervyn de Lettenbove. - La position d'Aduatuca etablie par 
des preuves topographiques, par l\1. Driesen. - Rapports de lUIU. 
Grandgagnage et Wauters sur cette notice. - Un proces artistique 
au seizieme siecle; le Jugement dernier, tableau du ll1usee de Gand, 
par 1\1. E. de Busscher. - Leetore des rapports de MM. le baron 
J{ervyn de Lettenbove, le baron de Saint- Geuois et Snellaert sur 
un memoire de 1\1. De Smet relatif a la seigneurie d'Alost. - La 
dechea.nce de Philippe II., par R Gachard. - Notice sur une charte 
d'Edouard 111., donnee a l'Ecluse le 19. juillet 1345, par .M. le ba
ron J{ervyn de Lettenhove. - Les artistes belges a Petranger: 
1. Je an Schorquens, ou Schorckens, Je an V an Noort, par M. Ed. 
Fetis. 

33. Annee, Tome XVII; 1864: Le problerne de la peine de 
mort avant Beccaria, par l\1. Thonissen. - Roger Van der Weyden 
et les tapisseries de Berne, par M. A. Pinchart. - Rapport de M. 
Roulez sur une note de M. Hegewald relative a des recherches cu
rieuses sur les Gaulois. - Note supplementaire a la notice lue a Ia 
seance du 3 .. decembre 1863, par l\1. Ed. Fetis, sur le graveur fla
mand Jean Schorquens ou Schorkens, par 1\1. le chevalier de Bur
bure. - Les artistes belges a Petranger: Jacques Denys et Jacques 
Coelemans, Pierre V an Schuppen, Leonard Thiry, Robert de Longe 
et Pierre Vlerick, par M. Ed. Fetis. - Sur l'usage des langues 
parlees en Belgique, par l\1. Leclercq. - Les Flamings a Ja bataille 
de Cassel (1328), par l\1. le baron Kervyri de Lettenhove. - L'unite 
de la Iangue en Belgique, par Je meme. - De la position de Ia 
Iangue flamande en Belgique, par 1\1. Snellaert. - Sur le manuscrit 
intitule: Spirituale Pomerium, par M. Alvin. 

An n u a i r e de l'Academie Royale des Seiences etc. 1864. Tren
tieme Annee. Bruxelles, MDCCCLXIV. 8. 

Werken van het Historisch Genootschap, gevestigd 
te Utrecht. J{ronijl{. Blad 19-37. 8. 

Stul{ken voor de geschiedenis van het jaar 1592. LXXXV
CXCIV. 

Werl{en etc. Nieuwe Recks. Nr. 1. Bronnen van de Ge
schiedenis der Nederlanden in de 1\liddeleuwen. Annales Egmun
dani. Utrecht, Kemink en Zoon, 1864. 8. 100 Stn. 

Nieuwe Serie Nr. 3: Memoden van Roger Williams, voorafge
gaan door eene verhandeling over hem, door J. 1'. Bodel Nyen
huis. Utrecht, Kemink en Zoon, 1864. 8. 168 Stn. 

Kirchenschmuck. Ein Archiv für kirchliche Kunst
schöpfungen und christliche Alterthumskunde. Heraus
gegeben unter der Leitung des christlichen Kunstvereins der 
D i ö c es e Rottenbur g. Redigirt von Pfarrer Laib und Dehn 
Dr. Schwarz. XVI. Band, zweite Hälfte. Achter Jahrgang. 1864. 
Viertes Vierteljahrsheft. Stuttgart. 8. 
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(Kirchen)- Restaurationen. - Der Hochaltar im Kaiserdome zu 
Frankfurt. - Zur bildliehen Darste1lung der Tugenden und anderer 
abstralrten Gegenstände. - Bericht über die kirchliche Kunst in 

Rottenburg. 
A n n a 1 e n d es V e r e i n s f ü r Na s s a u i s c h e A 1 t e r t h u m s

k und e und Gesch ich ts fo r s eh un g. Siebenten Bandes zweites 
(Schluss-) Heft. (Mit 3 lithogr. Tafeln.) Wiesbaden, 1864. 8. 

Die ältesten Spuren des Christenthums am Mittelrhein. Von 
Prof. Dr. Becker. - Geschichte des Grafen Gerlach I. von Nassau. 
Von Conrector Colombel. - Bericht über die Ausgrabung der Hü
gelgräber am Weissenthurm. Von Dr. Schalk. - Beiträge zur Ge
schichte des J(ugelherrenhauses zu Königstein. Von dems- - !lis
cellen: Holz- Ordnung von Laufcnselten. Erbtheilung des Grafen 
Philipp von Nassan v. J. 1554. Druckwerke von Oberurse1. 

Mit t heil u n g e n an die Mitglieder desselben Vereins. Ausge

geben im Januar 1864. 8. 
Siebenter Jahresbericht des Wittenberger Vereins 

für Heim a thk u n de des Kurkreis es. November 1862-1864. 
6 Stn. in 4. 

Den li m a I e der G es c h ich t e u n d Kunst d e r freie n H an
sestadt Bremen. Herausgegeben von der Abtheilung des 
K ü n s t l e r v er e i n s f ü r B r e m i s c h e Ge s c b i c h t e u n d A I t e r
thümer. Erste Abtheilung. Zweite Lieferung. Bremen, Verlag 

von C. Ed. Müller. 1864. 4. 

Die Geschichte des Rathhauses. - Der mittelalterliche Bau. -
Der Renaissancebau. - Die Rolands-Säule. - Die Sandsteinfiguren 
am Rathhause. - Das Standbild Karls des Grofsen. - Kloster- und 
StiftssiegeL - Das Innere des Ratbhauses. - Der Rathsstuh1. -
Das Schnitzwerk an der Güldenlrammer. - Steintafel von 1491. 

D a s K ö n i g 1 i c h e W e 1f e n -M u s e u m z u H a n n o v e r im 
Jahre 1863. Hannover 1864. Hahn'sche Hofbuchhandlung. 8. 
(122 Stn.) 

XLII I. Neujahrsblatt für Base 1 s Jugend, herausgege
ben von der Gesellschaft zur Beförderung des Guten und 
Gemeinnützigen. 1865. 4. 

Der Schwabenbieg und die Stadt Basel 1499. 

Rätia. l\Httheilungen der geschiehtforschenden Ge
sellschaft von Graubünden. Herausgegeben von Conradin v. 
Moor und Christian Kind. II. Jahrgang. Cur, im Verlage der An
tiquariatsbuchhandlung. 1864. 8. 

Die bündnerische geschiehtforschende Gesellschaft und ihre bis
herige Wirksamkeit. Von C. v. lUoor. - Der Firmianische Trac
tat. Von Chr. Kind. - Welches Zeitalter ist für den Tschudischen 
Benefizialrotel in Anspruch zu nehmen? Von dems. - Tarasp. 
Von C. v. Moor. - Job. von Travers. Von Alf. v. Flugi. - Poli
tische und militärische Correspondenzen aus dem Schwabenluiege. 
Von Chr. Kind. 

N a c h r l c h t e n. 
Literatur. 

Neu erschienene Werke. 

7) Bar la a m und J o s a p hat, französisches Gedicht des drei
zehnten Jahrhunderts von G u i d e Ca m b r a i, nebst Auszü
gen aus mehreren andern romanischen Versionen herausgege
ben von Hermann Zotenberg und Pa ul Mey er an der 
kaiserlichen Bibliothek in Paris. (Bibliothek des litterarischen 
Verein in Stuttgart: LXXV. Publication.) Stuttgart, 1864. 8. 
419 Stn. 

Als buddhistische Erzählung im Indischen entsprungen, wie :Fe
lix Liebrecht überzeugend nachgewiesen, gelangte die Geschichte 
von Barlaam und Josaphat auf dem Wege der Tradition nach der 
Urheimat des Christenthums, wo sie, christlich umgedeutet, in 
griechischer Sprache niedergeschrieben wurde. Aus dem Griechischen 
gieng sie vermittelst des Syrischen ins Arabische über, erfuhr dann 
eine moslemische Bearbeitung und nach dieser eine hebräische. 
Aufserdern eignete sich das Morgenland die Erzählung noch in einer 
äthiopischen und einer armenischen Uebersetzung an. Im Abend
lande wurde sie (im 11. Jahrh. etwa) durch eine lateinische Ueber
setzung der griechischen Urschrift beliannt, worauf zahlreiche Bear
beitungen und Uebertragungen in der deutschen, französischen, ita
lienischen und fast allen übrigen lehenden Kultursprachen des Abend
landes erfolgten. Die deutsche Dichtung des Rudolf von Ems wurde 
bekanntlich neu herausgegeben von Franz Pfeiffer im Jahre 1843. Die 
französische des Gui de Cambrai war bisher noch ungedruckt und 
erscheint hier in einer sorgfältig bearbeiteten Ausgabe, nach einer 
Pariser Handschrift, die in das 13. Jahrhundert hinaufreicht, wäh-

rend die Abfassung des Gedichtes der ersten Hälfte desselben Jahr
hunderts zugewiesen wird. Dem Abdruck des Textes (S. 1- 300) 
folgen "Anmerlwngen und Verbesserungen'', worauf in einem 
"Sch)ufswort" die Herausgeber die Geschichte der Erzählung von 
Barlaam und Josaphat verfolgen, gelegentlich auch auf die Frage 
nach dem Verfasser des griechischen Textes eingehend. Sie lassen 
den l\Iönch Johannes fallen , möchten den wahren Autor in Aegyp
ten suchen und die Aufzeichnung in das sechste, spätestens das fol
gende Jahrhundert setzen. Die morgen- und abendländischen Ver
sionen noch besonders ins Auge fassend , lwmmen sie auch auf die 
des Gui von Cambrai, neben der noch zwei poetische und eine pro
saische in französischer Sprache bekannt sind. Von diesen, sowie 
von einer provenzalischen und zwei italienischen Versionen gibt 
eiu Anhang Uebersicht und Proben. Den Schlufs des Buches bildet 
der Abdruck eines in den Wendepunkt des 14. und 15. Jahrhun
derts verlegten altfranzösischen Dramas (Mysterium, 1\liracle) von 
Barlaam. 

8) Das Land Swante-Wustrow oder das Fischland. 
Eine geschichtliche Darstellung von C. J. F. P et er s. Wu
strow, im Selbstverlage des Verfassers. 1862. 8. VIII, 120 
Stn. u. 1 Karte. 

Sollte sich Jemand wundern, dafs er von einem "Lande'' Swante
Wustrow, auch genannt das Fischland, noch nie gehört, so darf er 
sich doch nicht allzu beschämt fühlen; denn dieses "Land" mifst in 
seiner gröfsten Ausdehnung wenig über eine halbe :l\leile und zählt 
im Ganzen vier (wenn's hoch Jwmmt: fünf) Dörfer mit lraum 2000 
Einw., darunter freilich Wustrow, "das gröfste Dorf Meklenburgs'~. 
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Ja, es kann sein, dafs dieses Ländchen ewma1 völlig zu Wasser wird 
und sich ferner auf keiner Landl{arte 111ehr finden 1äfst, da es mit 
den Inseln Helgoland, Borlmm und andern zu den Länderbissen 
zählt, nach welchen der Ocean grofses Gelüsten trägt. Um so mehr 
freilich ist es an der Zeit, es der Geschichte in unzerstörbarer Ge
stalt zur Verwahrung zu übergeben, wenn anders es solcher Un
sterblichlwit würdig ist, woran wir doch nicht zweifeln wollen. 
Das Fischland bildet einen Theil der durch einen Binnensee zu einer 
Landenge geformten Küste der Ostsee und beginnt von Norden her 
an der Grenze zwischen Pommern und l\leklenburg. Die vier Dör
fer, welche das Land bevölkern, heifsen: Wustrow (gen. Kirchdorf, 
mit etwa 1100 Einw.), Barnstorf, Niehagen und Althag·en (sammt 
Fulge ). Die Haupterwerbsquelle der Bewohner, früher Ackerbau 
und Fischfang, ist seit längerer Zeit die Schifffahrt, weshalb im Jahre 
1846 zu Wustrow auch eine Navigationsschule errichtet worden ist. 
Das V öll{chen zeichnet sich aus durch Einfachheit und Gesetztheit 
in Leben und Sitte, Reinlichkeit und Behäbigkeit im Haushalt, durch 
die Bewahrung der bestehenden Familienstämme und manche andere 
bemerltenswerthe Eigenthümlichl{eit. Was nur immer zur Aufhel
lung der Geschichte des Ländchens beizutragen vermochte, ist von 
dem Verf. sorgfältig herbeigeschafft und in ausführlicher Darstellung 
niedergelegt worden. Nach einer Einleitung, welche die geognosti
sche Beschaffenheit, oie Grenzen und den Namen des Landes (Swante
Wustrow, wendischen Ursprungs, heifst nach Lisch ,:heilige Insel") 
in's Auge fafst, führt er die Geschichte in drei Perioden vor: 1. vom 
Beginn bis zum Ankauf für das Kloster Ribnitz, 1235--1328; 2. das 
Land als Besitzung des genannten Klosters, 1328-1669; 3. dasselbe 
als Domanial-Besitzung, 1669-1862. Unterschieden werden in die
ser Darstellung die burgerliehen und die kirchlichen Zustände, so
wie insbesondere die Hafenangelegenheiten. Die letzten Gegenstände 
der Besprechung sind: Naturgegenstände u. Erzeugnisse; Inima; 
Verhhr; häusliche Einrichtung, Lebensweise, Sitten und Gebräuche 
der Einwohner. Ein Anhang bringt 10 Urkunden, sowie Verzeich
nisse von Einwohnernamen aus dem 16., 17. und 18. Jahrh., ferner 
der Prediger, Küster und Lehrer des Fischlandes. Auch eine Charte 
"uber das Fischland und die benachbarten Länder" ist beigegeben. 

Aufsätze in Zeitschriften. 

Das Ausland: Nr. 2. Die Kunst in den Sternen zu lesen.- Ge
schichte der Spitzengewerbe. - Nr. 4 ff. Ueber schweizerische 
Ortsnamen. 

Die Biene: Nr. 4. Die Reste der heiligen Kunegunde in den Kar
paten. (Rud. Temple.) 

Blätter für Theater etc.: Nr. 6. Das Madrigal. 

Dioskuren : Nr. 3. Fund bei den Restaurationsbauten des Domes 
zu Halberstadt. (Dr. Lucanus.) 

Euro p a: Nr. 6. Spitzen (zur Geschichte ihrer Fabrication). 
lllustr. Familienbuch: V, 3, S. 88. Die Zigeuner Ein histo

risch-ethnographisches Charakter- u. Sittengemälde. (J. G. Kohl.) 
lllustr. Familien-Journal: Nr.581. DieEntstehung der Stamm

bücher. 

Gartenlaube: Nr. 4. 5. Das Clavier und seine Geschichte. 
Deutsche Gemeinde-Zeitung: Nr. 3. 4. Der Betrieb des Han

dels und die Sitten des Handelsstandes bei den Deutschen im 

Alterthum und in der ersten Hälfte des llittelalters. marl Si!
berschlag.) 

Grenzboten : Nr. 5. S. 161. Die Entstehung der Banl{en und Pfand
häuser in Deutschland. 

Korrespondent v. u. f. Deutschland: Nr. 38. Ueber die erste 
Organisation des Postwesens in J(urbayern. - Nr. 40. Die zweite 

Frau des Veit Stofs. - Nr. 75. Deutsche Berge und Burgen. 
4. Die Wartburg. 

Westermann's illustr. deutsche 1\lonatshefte: Nr. 5, S. 521. 
Heilkunde im ~littelalter. (J. H. Schwic]{er.) 

Altpreufs. 1\lonatsschrift: 8. Heft (1864). Sirnon Dach. 
Schles. Provinzialblätter: 3, 11. Breslau's Zuckerhandel, ge

schichtlich und statistisch. (J. Neugebauer.)- Ueber das "Von" 
als Adelstitel und damit Verwandtes. - Martin Hiller, ein Le. 
bensbild aus der schlesischen Vergangenheit. (R. Schück.) 

Recensionen u. Mitth. über JJild. Kunst: Nr. 2. Ueber den 
Namen Rembrandt's. (Fr. W. Unger.) 

Berliner Revue : 40, 1. 2. Dr. Martin Luther 's Begriff von der 
christlieben Ehe. 

Bremer SonntagsbJatt: Nr. 6ff. Die Stedinger. (H. A. Schu-
macher.) Böhmische Christussagen. (Alfr. Waldau.) - Zur 
Geschichte des Aberglaubens. (Dr. Leonh. Freund.) 

Münch. S onntagsblatt: Nr. 4. Der Knabe und die Hiesen. Ein 
Märchen aus Samthai in Tirol. (Dr. J. V. Zingerle.) - Schwä
bische Voll<ssagen. lDr. A. Birlinger.) - Eine fürstliche Dul· 
derin (R. Notburga, Toch-ter des Ifönigs Dagobert). (H. Wei
nmger.) - Nr. 6. Der Spul< auf Neu-Windeck Sage aus dem 
Badischen. (Ders.) - Nr. 7. Oie l(unigundenlinde im Burghof 
zu Nürnberg. - Nr. 8. Die Römerschlacht bei Brixen. Sage. 
(Dr. J. V. Zingerle.) - Umgehende Seelen. (Dr. A. Birlinger.) 
Ueber alten Aberglauben. (Ders.) - Aus der Frauenkirche (in 
:München). 

Volksblatt für Stadt und Land: Nr. 10. Brief der Aebtissin. 
Hildegard von Rupertsburg an Kaiser Friedeich Barbarossa. 
(Aus dem Lateinischen.) 

0 es t e rr. Wo ehe n s c h r i ft: Nr. 53 (1864). Deutsche Spracbalter
thümer im Dialekte des Böhmerwaldes. (J. Rank.) - Nr. 1 u. 
2. Die fränkischen Königsannalen u. ihr Ursprung. (H. Zeifs
berg.) - Nr. 3. Die Kaiserburg zu Eger. 

Bayer. Z e i t.u n g: Morgenbl. Nr. 20. Frühere Elementar-Ereignisse 
in München. - Nr. 32. Das Spiel des Wasservogels. Ein ]dei
ner Beitrag zur Geschichte der Bauernkomödien in Oberbayern. 
- Und doch ein bayerisoher Dichter (Wernher der Gartenaere) I 
- Nr. 36ff. Veit Arnpeck, ein Vorläufer Aventins. (C. Tb. 
Heigel.) 

lllustr. Zeitung: Nr. 1126. Der Brand des Schlosses Hohenrech
berg (nebst kurzer Geschichte des Schlosses). - Nr. 1128. 
Schlofs Mausfeld und der Hoyerstein am Welphesholze. 

VeJ.•ndscltte Naeltrlcltteu. 

17) Der schweizerische Bildhauer Schlöth in Rom legt die 
letzte Hand an das für seine Heimath bestimmte Winke I ri e d
Denk m a I. Die Gruppe besteht aus drei Figuren: aus einem Er
schlagenen, aus dem über ihn mit verwundeter Brust hinsinkenden 
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Winkelried und einem über den sterbenden Helden fortstürmenden 
Krieger mit hocherhobenem 1\Iorgenstern. Ferner ist der Künstler 
mit der Herstellung des Denlimals für die Wahlstatt der Schlacht 
von S t. Jakob beschäftigt. Der Entwurf zeigt eine Gruppe von 
fünf Gestalten, in der Mitte auf hohem Piedestal eine Helvetia mit 
dem Siegerluanz und ringsum auf niedrigeren Sockeln vier ltäm-
pfende oder verwundete Krieger. (Ü. L. u. l\1.) 

18) Die Freistellung des K ö In er Doms wird in nächster Zeit 
eine nahezu vollendete sein. In lwrzer Frist werden fünf bis sechs, 
theilweise sehr grofse Gebäude, die jetzt noch den Anblick der Ka
thedrale verl• ümmern, völlig abgebrochen werden. Die Feuerver
sicherungsgesellschaft Colonia und die Höln -lllindener Eisenbahnge
sellschaft haben zwei unmittelbar in der Nähe des Doms stehende 
Gebäude zum Abbruch unentgeltlich abgetreten. Das grofse kirch
liche Gebäude wird dann eigentlich nur an einer Ecke noch eini
germafsen verbaut sein, und es wird dann schwerlich in Deutsch
land ein grofses öffentliches Gebäude geben, welches in so erhebli
chem Grade sich der Freistellung erfreut. Zugleich wird der Dom 
durch einen schönen Umgang an der Nordseite, an der der festen 
Rheinbrüclie zugekehrten Ostseite und an der Sildseite bis zum 
Hauptportal eine neue Zierde erhalten. - Freiherr von Waldbott
Basseoheim- Bornheim hat einen Aufruf an die Genossen des west
fälischen Adels zur Uebernahme der Vollendung der grofsen Fenster 
im Lang- und Querschiff erlassen. Jedes Fenster wird etwa 1400 
Thaler kosten. Bereits sind vier Fenster übernommen, zu denen in 
den letzten Tagen noch drei weitere hinzugetreten sein sollen. -
Der nördliche Thurm hat nun eine Höhe von 63 Fufs erreicht; doch 
wird es noch zwei Jahre wenigstens anstehen, bis dieser Thurm 
die Höhe des südlichen mit dem Krahnen versehenen erhält. Erst 
dann l•ann von der gleichzeitigen Weiterführung beider Thürme die 
Rede sein. (Ü. L. u. M.) 

19) Der Dom in Prefsburg, . in seiner Gesammtanlage sich 
den gothischen Hallenldrchen anreihend, soll aus Rücl{sicht auf das 
historische Interesse, welches derselbe erweckt - er war Jahrhun
derte lang die Krönungsldrche der ungarischen J{önige - r es tau
ri e rt werden. Die Restauration ist dem zum Dombaumeister von Prefs
burg erwählten Wiener Architekten Joseph Lippert ?hertragen und 
wird zuerst mit dem Chor beginnen, in welchem sich mehrere interes
sante Monumente einiger berühmter Primate, z. B. der Cardinale Paz
mann, Losy und des sächsischen Prinzen Christian August, wie auch der 
Familie des Grafen Palffy befinden. Dieser Chor enthält neun grofse 
Fenster, die sämmtlicb mit reicher Glasmalerei versehen werden. 
Die künstlerische Ausstattung soll, wie die Pläne ergeben, in poly
ehrorniseher Weise stilgerecht zur Durchführung kommen, und ver
spricht hiernach der Dom in Zulmnft durch die ganze Anwendung 
der Ausschmüclmng, insbesondere durch die in malerischer Pracht 
und geschmackvon angebrachten, das Auge fesselnden Ornamente, 
eine Zierde und ein Musterbau Oesterreichs zu werden. (Ill. Ztg.) 

20) Die Restauration der Deutschordenskirche in 
Wien, dieses arg verstümmelt gewesenen gothischen Bauwerlts, 
bat der Architekt Lippert in Imrzer Zeit und mit sehr geringen 
liitteln zu Stande gebracht. Der reiche Orden, dessen ~litte! er
laubt hätten, eine Kil'che nach dem !\'Iuster der Sainte- Chapelle in 
Paris auszuführen, liel's sich nur bewegen, 9- 10000 Gulden für die 
Wiederherstellung des alten Baues anzuwenden. Damit wurde dem 
Gemäuer der ursprüngliche Steincharaltter zurüc1tgegeben , das ver
dorbene und zerbrochene Marswerk renoviert, an den vier Wand-

pfeilern gothische Baldachine mit je einem Evange1isten angebracht, 
drei hohe Glasfenster vom Glasmaler Ge-yling gefertigt, Kirchen
stühle, Altarleuchter, Ampeln, Glocken, Thürbescbläge u. s. w. stil-
gemäfs geliefert. (Europa [nach den Rec.]) 

21) In einem Wiener Polizeihause in der Sterngasse, das 
in früherer Zeit ein Kloster gewesen ist, entdeckte man am 4. Ja
nuar eine unterirdische Kapelle, unter deren Hochaltar sich 
eine steinerne, gewölbte Gruft befand. Grabschrift und vorgefundene 
Dokumente weisen nach, dal's hier Eleonore, die Gemahlin Kaiser 
Ferdinand's II., begraben lag·, deren Sarg 1782 bei Aufhebung des 
Klosters in die Gruft von St. Stephan übergeführt wurde. Die l{a
pelle ist kreisförmig; in der hintern 1\littelnische steht eine Statue 
des heil. Joseph, an welcher blos die rechte Hand fehlt. Auf der 
linken Seite derselben befindet sich eine Madenstatue mit detn Je
susliinde und eine Engelsfigur. Sämmtliche ßildwcrlte sind in Sand
stein ausgeführt. Aufserdern ist die Kapelle mit einigen Freskoma
lereien verziert, unter denen ein Bild der Dreifaltiglteit oberhalb 
der Mittelstatue durch Farbenpracht hervorragt. Das Ganze ist grau 
ausgemalt. Bestehen dürfte die Kapelle schon seit 1643 und ist je
denfalls bei Lebzeiten der liaiserlichen Stifterio des l{arrneliterinnen-
convents schon eingerichtet worden. (111. Ztg.) 

22) Der Oldenburgische Kunstverein hat sich an den 
Oberldrchenrath des Grofsherzogthums mit der Bitte gewendet, er 
möge dem Verein diejenigen }(uns twe r k e und AI te rth ü m er 
aus den evangelischen I{irchen des Landes zukommen las
sen, welche zur Zeit nicht mehr zum Schmucl\. der Gotteshäuser die
nen, oder sonst benutzt werden, und so dem allgemeinen Untergange 
entgegengehen. Der nunstverein wird dieselben in dem neu zu er
richtenden Museum aufbewahren. Die geistliche Oberbehörde ist 
diesem Wunsche bereitwillig nachgelwmrnen, und der Verein hat 
bereits aus den übersendeten Verzeichnissen das liiinstlerisch Werth-
vollste ausgewählt. (Dies.) 

23) Wie aus Solothurn gemeldet wird, haben die Nach g r a
bongen auf dem Leichenfelde von Grenchen aufser vielen 
Schädeln auch Waffenfunde ergeben. Drei bronzene Streitmeifsel, 
ein Schwert und vier Kampfsicheln wurden zu Tage gefördert. 

(Dies.) 

24) Der seit Anfang Januars sehr niedrige Wasserstand des ß o
densees gestattet weitere Untersuchungen im Bereiche der Pfahl
bauten, welche sich beinahe um den ganzen See herum, wo die 
Ufer nicht zu steil abfallen, erstreclien. Der Pfahlbautenforscher 
Walther in Konstanz hat daher bereits mit Aufnahme der Pfahldör
fer am Rhein- und Bodensee, mit Aufsuchung der hervorragendsten 
Fundstellen und sogar mit neuen Nachgrabungen begonnen, die einen 
sehr lohnenden Erfolg hatten, indem zahlreiche Gegenstände, als: 
verkohlte Früchte, Getreidekörner, Gespinnst-, Geflecht- und Ge
webesachen, Küchen- und andere Geräthe, Steinwerl{zeuge etc. zu 
Tage gefördert wurden. Diese und andere sich noch ergebende 
Fundstücke sollen, unbeschadet der Landesversammlung in Karlsruhe, 
als Gemeingut sämmtlicher bei der Konstanzer Versammlung der 
deutschen Geschichts- und Altertbumsforscher vertreten gewesenen 
Vereine gesammelt, an einem geeigneten Platz in Konstanz - ver
mutblich im Wessenberg-1\fuseum - zur allgemeinen Untersuchung 
und Besichtigung aufgestellt und später unter die betreffenden Ver-
eine vertheilt werden. (Dies.) 

25) Bei einer Revidierung des Stadtarchivs von Bergrei-
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eheostein in Böhmen ist man aufeine Zahl werthvoller lUanu
sc ri p t e und Druckwerke gestofsen. Dieselben stammen meist 
aus dem 16. und 17. Jahrhundert. Besonders finden sich viele Ur
kunden aus der Zeit Kaiser Rudolrs vor. Von allgemein geschicht
Jichem Interesse dürfte ein lnitialmanuscript vom Jahre 1576 sein: 
"Das Kammerwesen im Königreich Behaim". Es enthält alle Ein
nahmen und Ausgaben der damaligen Zeit. Ein gleich interessantes 
und viel umfangreicheres lilscr. sind die Rudolfinischen Stadtrechte 
vom Jahre 1573. Die kleineren Urkunden sind sämmtlich in böh-
mischer Sprache ab efafst. (1\lgbl. z. Bayr. Ztg.) 

26) Der Verein für bremische Geschichte und Alterthümer hat 
am tausendjährigen Todestage des heil. Ansgarins durch Ausschrei
ben einen Preis für die beste Geschichte der 1\Iission .in 
den nordischen L ä n der n ausgesetzt. Verlangt wird eine Ilriti-

sehe Bearbeitung und Darstellung der von Ansgars Leben und ~lis

sionsthätigkeit ausgehenden Geschichte des Christenthums in denje
nigen Ländern, welche ehemals zur Harnburg-Bremer Erzdiöcese ge
zä~lt wurden, also in den Ländern am Südgestade der Ostsee, in 
Nordalbingien, ferner auf der schleswig-jütischen Halbinsel und auf 
den dänischen Inseln, sodann in Schweden und Norwegen, auf den 
Orkaden, auf Island und Grönland. Die Arbeit hat mit den ersten 
in diesen Bereichen sich zeigenden Spuren christlicher , fission zu 
beginnen und sich auszudehnen in den Gebieten der spätern deut
schen Ostseestaaten bis zur Befestigung christlicher Kultur zur Zeit 
Heinrichs des Löwen, in den nordischen Staaten bis zur Trennung 
der einzelnen Sprengel vom Hamburg- Bremer Erzstift. Die Preis
schriften sind bis zum 3. Februlr 1867 einzureichen; der Preis be-
trägt 400 Thlr. (s. unten Inserate.) 

Inserate und Bekanntmachungen. 
4) Wissenschaftliche Preisaufgabe. 

Der heutige Tag, der tausendjährige Todestag des Ans g a ri us, 
Erzbischofs von Harnburg und Bremen, Apostels des Nordens, hat 
Anlafs gegeben, für die beste Geschichte der 1\lissiou in den 
nordischen Ländern einen Preis auszusetzen. 

Verlangt wird eine Juitische Bearbeitung und Darstellung der 
von Ansgar's Leben und l\'Iissionsthätigkeit ausgehenrlen Geschichte 
des Christenthums in denjenigen Ländern, welche ehemals zur Harn
burg-Bremer Erzdiöcese gezählt wurden, also in den Ländern am 
Südgestade der Ostsee, in Nordalbingien, ferner in der schleswig-jü
tischen Halbinsel und auf den dänischen Inseln, sodann in Schweden 
und Norwegen, auf den Orkaden, in Island und Grönland. Die Ar
beit hat mit den ersten in diesen Bereichen sich zeigenden Spuren 
christlicher l\lission zu beginnen und sich auszudehnen in den Ge
bieten der späteren deutschen Ostseestaaten bis zur Befestigung christ
licher Cultur zur Zeit Heinrich's des Löwen, in den nordischen Staa
ten bis zur Trennung der einzelnen Sprengel vom Harnburg-Bremer 
Erzstift. 

Die Bearbeitung, welche auf selbständiger Quellenforschung be
ruhen mufs, braucht die Iegendarischen Elemente in den Ueberlie
ferungen, wie sie in Sage, Kirchenlied und Bild sich ausprägen, nicht 
vorzugsweise zu berücllsichtigen, hat indefs, im Falle des Eingehens 
auf dieselben, ihnen eine abgesonderte Behandlung zu widmen. 

Concurrenzschriften sind bis zum 3. Februar 1867 an das Schrift
führeramt entweder des "Vereins für hamburgische Geschichte zu 
Hamburg", oder der "Abtheilung des Künstlervereins für bremische 
Geschichte und Alterthümer zu Bremen" portofrei einzusenden. Sie 
müssen in deutscher Sprache abgefafst, mit einem Motto versehen 
und von einem Briefe begleitet sein, welcher das gleiche Motto auf 
seinem Couverte trägt und Namen nebst Wohnort des Verfassers 
enthält. 

Der Preis für die beste Arbeit beträgt vierhundert Thaler 
Cour an t; er kann , falls keine der eingehenden Arbeiten von den 
Preisrichtern als genügend erllannt würde, zurückgehalten, auch wenn 
unter mehreren eingelieferten Schriften keine vorzugsweise befrie
digen sollte, unter mehrere vertheilt werden. Die Preisvertheilung 
geschieht bis zum 15. lUai 18t)7, und wird ihr Resultat in denselben 
Blättern bekannt gemacht, die diese Ankündigung bringen. 

Die ausschreibenden Vereine werden dem V erfass er der gekrön
ten Schrift ihre Hilfe zur Ermittelung eines Verlegers und zur Fest
stellung des buchhändlerischen Honorars gewähren, erforderlichen 
Falls selbst für die Veröffentlichung des Werlles Sorge tragen. 

Es einigen sich über drei aus ihren wirldicheu, correspondiren
den oder Ehrenmitgliedern zu wählende Preisrichter die nachstehen
den, dieses Preisausschreiben veranlassenden norddeutschen Ge
schichtsvereine : 

die Abtheilung des Künstlervereins für bremische 
Ge schichte u n d AI t er t h ü m er zu Bremen, 

d er V e r e in für h a m b u r g i s c h e G e s c h i c h t e z u Bam _ 
burg, 

der historische Verein für Niedersachsen zu Han
nover, 

die Schleswig-Holstein-Lauenburgische Gesellschaft 
für vaterländische Geschichte zu Kiel 

. ' der Verein für Geschichte und Alterthüruer der ßer-
zogthümer Bremen und Verden und des Landes Ra
deln in Stade. 

Bremen, am 3. Februar 1865. 

Bekannt gemacht durch den 

Geschäftsa~ssc~uss der Abtheilung des Künstler
vereins fur breiDisehe Geschichte und 

Alterthümer. 
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