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DEUTSCHEN VORZEIT. 
Zwölfter Jahrgang. 

ORGAN DES GERMANISCHEN MUSEUMS • 
• 

t865. .M 8. August. 

Wissenschaftliche Mittheilungen. 
Deutselter Kale·nder aus de:tn ..tl.n:fan,;e des 

t.5. Jahrltundei•ts. 

(Schlufs.) 

Julius. 

Der heumont bat xxxi dage (roth). 

1. S. Jobans achter dag. 
2. Unser frauwen beschnu-

wunge (roth). 
3. Gregorij ein bischoff. 
4. S. Ulrichs dag (roth). 
5. Dominicus eyn bichter. 
6. Goaris eyn bichter. 
7. Willibaldi eyn bischoff. 
8. S. Kylians dag (roth). 
9. Briccij eyn bischoff. 

10. Der sieben gebruder dag. 
11. Sigeberti eyn merteler. 
12. Naboris und Felicitatis. 
13. S. Margreden dag (roth). 
14. Foce eyn biscboff. 
15. Der xii baden scheydunge 

(roth). 

16. Eustachij eyn bischoff. 
17. Allexij eyn bichter. 
18. Arnolffi eyn bischoff. 
19. Arsemij eyn bichter. 
20. Arbogasti eyn bischoff. 
21. Praxedis eyn jungfrauwe. 
22. S. Maria Magdalen (roth). 
23. Appollinaris eyn merteler. 
24. Cristine eyn jungfrauwe. 
25. S. Jacobs dag (roth). 
26. Anna mutter Marien. 
27. Jacincti eyn merteler. 
28. Panthalcon eyn merteler. 
29. S. Martha. 
30. Abdon und Sennen. 
31. Germani eyn bischoff. 

An m. Juli 3. [W. verzekhnet nicht Gregorius im Juli]. -
Juli 5. Domicij mart. D B 5, Domitius tribun. mart. W. - Juli 12. 
Ueber dem t in "Felicit" ist ein Zeichen, welcheil "er" bei t in 
"bichter" fast ganz gleich ist. Naboris, Felicis Aquilleie Bi, N. ind 
Felix Ba, FeHcis mart. L. - Juli 14. Focati Bi, Foci D, Foce W. -

Juli 19. == Arsenij conf. B 3. - Juli 27. [Jacinctus oder Hyancin
thus mart. 26. Juli. W.] 

Augustus. 
Der Augst hat xxxi dage (roth). 

1. S. Peter eyn babst (roth). 16. Arnolff bichter. 
2. Steffan eyn babst. 17. S. Laurencien achte. 
3. S. Steifans fiudunge. 18. Agapali eyn merteler. 
4. Justini eyn bichter. 19. Lodewig eyn bichter. 
5. Oswalt eyn konig. 20. Beruhart eyn apt. 
6. Sixtus eyn babst. 21. Priuati eyn merteler. 
7. Affra eyn jungfrauwe. 22. Thymothei und sio gesellen. 
8. S. Ciriacus dag merteler 23. Fortunati eyn bischoff. 

(roth). 24. S. ßartholomeus dag. 
9. Romani eyn merteler. 

10. S. Laurenelen dag (rotb). 
11. Tyburcij eyn bischoff. 
12. Clara eyn jungfrauwe. 
13. Ypolite und sin gesellen. 
14. Eusebij eyn bichter. 
15. Uuser frauwen hymmel

fart (rotb). 

25. 
26. Neri und Hahundi. 
27. Ruffi eyn merteler. 
28. Augustini eyn bischoff. 
29. s .. Jobannes entheubunge (!) 

(roth). 
30. Felicis und Adaucli. 
31. Pnulini eyn bischoff. 

An m. Aug. 11. T. (ohne näh. Bez.) Bi Be, T. mart. dt'e itbri
gen. - Aug. 18. == Agapiti. - Aug. 21. Pr. (ohne nähere Bez.) 
BiBe, mart. B 10. - Ang. 26. ? Neri für Nerei W, Ily(i)renei, 
Herenei, Hyreni, Hereni die übrigen. 

September. 
Der fulmont hat xxx dage (roth). 

1. Gilge und (!) Egidij apt. 3. 1\lansweti eyn bichhger. 
2. Anthonius eyn monicbe. 4. Marcelli eyn bischoff. 
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18. Eutropij c-yn merteler. 
19. Janarij und sin gesellen. 

20. Eustachij eyn merteler. 

21. S. l\Jatheus dag. 
22. Mauricij 1md sin gesellen. 

23. Liui eyn babst. 
24. Ruperti eyn bischo!f. 

5. Quintini e-yn bischoff. 

6. 1\Iagni e-yn bichtiger. 
7. Regine eyn jungfrauwe. 
8. Unser frauwen dag (roth). 

9. Kungundis jungfrauwe. 

10. Hylari eyn merteler. 
11. Prothi und Jacincti. 
12. Amathi eyn bichtiger. 25. Cleophe eyn merteler. 

13. lUaderne eyn bisehoff 26. Ciprian eyn merteler. 

14. Des heiligen crutz dag 27. Cosme und Damiane. 

(roth). 28. Wen tz elae eyn konig . 

15. Nicomedis eyn merteler. 29. S. l\lichels dag. 

16. Enfemie eyn jungfrauwe. 30. Jerouimus eyn priester . 

17. Lamprecht eyn bischo!f. 
An m. Sept. 5. Qu. conf. Bi, Qu. mart. L. - Sept. 10. Depo

sitio H. pape Bi, H. pape die übrigen. - Sept. 12. [Amati conf. 
13. Sept. B 7, Amandi conf. 13. Sept. Bi, Amati presb. et abb. und 
Amati ep. Lenonens. 13. Sept. W.] - Sept. 19. = Januarij (auch 
19. Oct.). - Sept. 26. C. et Justini Bi: C. mart. D. 

October. 
Der herbst hat xxxi dage (roth). 

1. Hemey eyn bichter. 

• 2. Leodegarij ey.{} merteler. 

3. Zweyer Ewaldi tag. 
4. Fraucisci eyn bichter. 

5. Allexander eyn babst. 
6. Emelij eyn merteler. 

7. Sergij und Bachi. 

8. Philippi eyn bischoff. 
9. Dyonisij und sin gesellen . 

10. Gereonis nnd sin gesellen. 

1 t. Augustini eyn hichter. 

12. Cleti eyn babst. 
13. Lubencij eyn bichter. 

14. Calixti eyn babst. 
15. CCCxxx more merteler. 

16. Galli eyn bichter. 

17. Florencij e-yn bisrholf. 

18. S. Lucas ewangelist . 

Hl . Janarij und sin gesellen. 
20. Maximini eyn bischo!f. 

2 t. Der eyllftusent megede tag. 

22. Seueri eyn bischoff. 
23. Seuerin eyn bischoff. 

24. Columbani eyn bichter . 

25. Crispini und Crispiniaui. 

26 . Amandi eyn bichter. 

27 . 
28 . Symon und Jude (roth). 

29. Narcisci eyn bischolf. 

30. Theonesti e~· n mertcler 
31. Quintini eyn merteler. 

An m. Oct. 1. Remigii (ohne nahere Bez.) Bi JJf, Remigii (Re
megii) ep. oder R. et soc. ejus dt'e übrigen. Remeis busseofT Ba. -
Oct. 5. Alexander mart. Gall. belg. W. - Ort. 11. Transl. S. Au
gustini (Augustinij) ep. B 10. 6. L, Trltnsl. Augusli ep . .1lf. - Oct. 
15. l\laurorum cccxl mart. B 11, die übrigen ohne Angabe einer Zahl. 
- Oct. 20. 1\Iaximus diac. mart. oder l\laiimus presb. mart. W. -
Oct. 29. Narcisci D, Narcissi oder Narcisti die übrigen. 

November. 

Del' winttermont bat xxx dage (rolh). 

1. A1ler heiligen dag (roth). 6. Leonhart eyn bichter. 

2. Aller seien dag. 7. \Villihrordi eyn bischo!f. 

3. Huperti eyn biscbolf. 8. Die vier gekronetenn. 

4. Perpelue eyn jungfrauwe. 9. Theodori eyu merteler. 

5. Felicis eyn priester. 10. 1\lartini eyn babst. 

11. S. l\lartin e-yn bisehoff 

(roth ). 
12. Cuniberti eyn bichter. 

13. Briccij eyn bischo!f. 
14. Clemenliui eyn bischo!f. 

15. lHaximi eyn bichter. 

16. Otmar eyn apt. 

17. 
18. 
19. S. Elizabethen dag. 
20. Potenciane eyn babst. 

21. Columbani eyn apt. 

22. Cecilie eyn jungfrauwe. 

23. Clemens eyn babst. 
24. Crisogoni eyn merte]er. 

25. Katherinjungfrauwe(roth). 

26. Liui eyn babst. 
27 . ßilhilt eyn jungfrauwe. 

28. 
29 . Saturnini eyn merteler. 

30. S. Andres dag (roth). 

An m. Nov. 14. Cl. (ohne näh. Bez.) Bi, Cl. mart. D, Cl. ep. 
die übrigen. - Nov. 15. ? 1\1. für ~larini conf. B 11.- Nov. 27. B. (ohne 

I 

nähere Bez.) B 3, B. v (v~) et mart. B 10. 6, B. uidue die übrigen. 

December. 

Der Schlachtmondt hat eyn und dri~ig dage (roth). 

1. Candide eyn j ungfrauwe. 17. Igoacius eyn bischoffe. 

2. Longini eyn ritter . 18. Paulioi eyn merteler. 
3. Lucij eyn bichter. 19. Romesij eyn merteler. 

4. Barbare eyn jung frauwe. 20. Auastasij ryn bischolf. 

5. Felicis eyn bischolf. 2 t. S. Thomas xxii bade. 
6. S . Nielais dag. 22. Theodosie eyn jungfrauwe. 

7. Aga 1honis eyn merteler. 23 . Victorini eyn jungfrauwe. 

8. Unser li eben frauwen dag. 24. Der Crist abeut. 
9 . Siri eyn bichter. 25. Der Cnstag (roth). 

10 . l\I elciadis eyn babst. 26. S. Steffaos dag (roth). 

11. Damasij eyn babst . 27. S. Jobans dag (rolh). 
12. Daniel eyn prophete. 28. Der kindelin dag (roth). 

13. Lucie, Otilie und Joist. 29 . Thomas von Cantelberg. 

14. Nicasij eyn bischoff. RO. Dauid eyn konig. 
15. Valerij eyn bi choff. 31. Siluester eyn babst. 

16. Drier kindelin dag. 

An rn. Dec. 3. Lncij regis L W, Luci et Sole et Attale virg. 
B 11 W. - Dec. 5. Felix et Julius rnart. W. [Felix ep. Bonon. 
4. Dec. W.] - Dec. 9. Syrus ep. Papiens. W. - Dec. 10. Melcia· 
dis D. = 1\lelehianis. - Dec. 11. Damasij D. = Damasi (vgl. 2. ~liirz, 
3. Jun.). - Dec. 15. Valerianus ein bischof Li, Valerianus et ßlaxi· 
mianus W. - Dec. 18. [Paulus et Darius mart. 19. Dec. JV.] -
Dec. 19. ? = Nemesius mart. Alexandr. W. - Dec. 20. [A. ep. 19. 
Dec. Bi, A. ep. Antioch. mart. 21. Dec. W.] - Dec. 23. Victorie virg. 
D LBa, Victoris mart. Bi. 

Eigel's ' ' Oll Sassen Beisebericllte. 

lUitgetheilt von Dr. Lud w. Bau r, Direktor des geh. Haus- und 
Staatsarchivs in Darmstadt. 

Eigel oder Eegel von Sassen, einer altadelichen, jetzt noch 

in Preufsen blühenden Familie iu der 'Vetterau angehörend, die 

von dem Dorfe Saasen bei Grünberg, wo man in dem soge· 

nannten Burgwalde noch den Ort zeigt, an welchem eine Burg 

gestanden, ihren Namen herleitet und im Jahre 1243 zum er· 
sten l\lale ersr.heint, war 1402- i425 SchölTe und begleitete 
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1412 und 1413 auch das Bürgermeisteramt der vormaligen 
Reichsstadt Friedberg. 

In dieser Jetzteren Eigenschaft machte er verschiedene Rei
sen zu Pferde, namentlich an das kaiserliche Hoflage1·, um dort 
die Erneuerung und Bestätigung der Stadtprivilegien zu erwir
ken, ein Geschäft, welches auch von dem besten Erfolge ge
krönt war. Die Beschreibung dieser "Ritte", die er eigenhän
dig auf einzelne Blätter niederschrieb, ist noch vorhanden und 
interessant genug, um sie der V ergessenheil zu entziehen, zu
mal als die Scriptur durch Staub und Ntisse so gelitten hat, 
dafs sie in nicht langer Zeit kaum mehr zu entziffern sein wird. 

. ltem Anno M. CCCC. druczen Jar of den Donrstag vor 
s. nlertyns dag Reyd hercoge Frederich von Osterych zu Frede
berg yn der nacht vfs vnd Reyd ich Eygil von Sassen vnd 
Heiurych Burghymmer der stede srhryber myt ym vnd qwamen 
gen Amelburg dye sefs meyl, da lagin wir bis of den sondag 
da Reyd der hercoge vnd wir gen Freczelar dy funf meyl, daz 
wafser vor Freczelar dy Eder da lag der hercoge vnd "ir bis 
of den andern sondag vnd of den mandag RPyd der hercoge 
weder umb gen Amelburg vnd wart wendig als er meynt zum 
heylgen blute zu Reyden, of den dynslag Reyden ich vud der 
schryber fort myt dem profyser von Erifurt vnd Reyden durch 
Kassel ober dy Fulde vnd Weyczenhusen ober dy Werre vnd 
neben Arnsb. vnd Hauenstyn vnd durch dy Lene gen Rosteberg vii. 
meyl, da lagen wir dy nacht by dem profiser, of den mytwo
chin Reyden wir myt dem profiser gen Heylgeustadt eyn meyl, 
daz ·wafser heyfsil dy Wefsir, of den Donrstag von Heilgenstat 
gen lHollehufsen ein juncfrauwen closter Annenrarle, von HPilgen
stat gen D'lolhusen iiij meyl, vor Molbusen daz wafser heyfsit 
dy donrstrad, of den frytdflg daz waz of s. Katherynen ohint 
von 1\lolhusen gen Sondersbusen dye v. meil, dflz .wafser hey
fsit dy Weyppera, zu Sondershosen da lagen wir samstag, son
dag, mandag, dynstag, mytwochin, donrstag daz waz of s. En
drefs dag vnd den frytd<Jg, of samstag Reyt grafe Gunther von 
Swarczburg vnd wir von Sondershosen gen Woleramshusen eyn 
mryl, da funden wir grafe Heynrich vnd grafe Ernsten von 
Hornslyn vnd Reditten wir myt vnsen berren, daz vns befo
len waz, vnd Reden weder gen Sondersbusen. of sondag von 
Sondersbusen gen Weyfsensehe dry meyl da zusrhin Grufsin 
vnd ·Cleyngen daz ist der von Swarczburg vnd daz slofs Gro
nungen vnd weyfsensehe des lantgra ffen von Dorungen, of man
dag von weyfsensehe gen Erffurt dry meil, of dynslag von Erf
furt gen Salcze iiij meyl, daz waz of s. Nycolaus obint, of 
mytworhin von Salcze weder gen Heylgenstad vi. meyl, daz waz 
of s. Nycolaus dag, da lagen wir den donrstag, of frytdag daz 
waz of vnser lyben frauwen dag von Ht>y!genstad gen Geyfs
mar dy vi. meyl vber sesehe Jant dazuschin dy Brackenburg 
Ynd of dy sitten Gotlyugen vnd Reden durch den Reynhardis 
walt vnd Ryden durch monden dy wafsel' dy werre dy Fulde 
vnd neben Emmenhusen vnd da Jyt eyn slofs vnd stad heyfsit 
Grefenstyn vnd da Jit auch Schouburg, of samstag von Geyfs
mar gen lUengerzhusen des grafen von Waldeeie, daz waz v 

meyl, of den sondtag weder von 1\lengerzhusen myt den lant
grefschin zum Wolfh3yn, of den mandag von Wolfhayn weder 
gen Freczelar dry meyl, of dynstag von Freczelar gen Rofs
darf by Amelburg vi meil, of mytwochin von Rofsdarf gen 
Arnsburg vi meyl, of donrstag von Arnsburg gen Fredeberg 
ii meyl. 

Anno MCCCCXIIII Jar of donrslag nach s. Vlrichis dag Reid 
ich Eygil von Safsen, Eberhart Remel vnd der schriber von 
der stede wegen als vnse herre der konig konig Segemunt vns 
vorschnben hatte gen Speyer zu komen, als wir dar qwamen 
af den sondag da waz der konig noch nyt da, da for ich Eygil 
vnd der schriher of dynstag vnd mytwochin obint gen Strafsburg, 
da qwam der lwnig of denselben mytwochw gen Strafsburg, 
of den frytdag daz waz of s. 1\'Iargreden dag qwam ich vor 
den lwnig yn den fronhof zu Strafsburg vnd Redit myt ym 
von der stede wegen, of samstag wart mir eyn entwort, of 
mandag vnd of dynstag zu mytdage foren wir weder gen Syeyer, 
of den donrstag noch s. Elexendag qwam der konig gen Speyer 
vnd lagen wir echt dage, of den frytdag sede der konig der 
stede fronden vnd bat sy, daz si ir frunde wolden scheckin 
zum concelyen gen 1\ostencze vnd wolden helffen Raden zur 
heylgen vnd zu eyme gemeyn freden des Iandes vnd wolden 
des nyt lafsen want he leyp vnd gut darby wolde seczen. 

Anno l\lCCCCXIIll Jar of den mauelag nach des h. cruczes
dag als man sad enphehit Reyt ieh Eygil von Sassen vnd Heyn
ryrhe Borghymer schriber zu Fredeberg vfs myt graf~ Dede
rich von Hohensteyn geu Franckefurt, of den dynstag Reden 
wir myt eyn fort gen Heydelberg dy zehen myl, da fonden 
wir graffen Gonthern von Swarczburg von Sondersbusen vnd 
vnsen herren den kouig vnd lwnig zu V ngern, of Do:ustag Re
den grafe Gunther, grafe Dederich vnd wir myt dem konyge 
gen Wymphen dy v meyl vnd von Wymphen gen Halle durch 
des von Hohenlochis lant durch Vryugen vnd Nuwenstyn vnd · 
by Waldenberg eyn slofs von Halle dry meil gen Crallysheym 
des burggrafen von Norenberg samstag, of sondag von Krals
hym gen Alifshym v meil da zusehin Lutershusin des burggra
fen, of mandag von Alifshym gen Norenberg v meil dazuschio 
ßernhardiscloster genant Heilbron, of dynslag qwam der ko
nig gen Norenbcrg von dem closter vorgen. da lagen wir den 
d f s s m d m d, of fritdag gen Czenne iij meil des burggra
fen, of samstag gen Wonsheym iiii meil, of sondag gen Ret
tenburg an der Duber iii meil, da lagin wir mandag dinstag, 
of mytwochin von Rodenburg gen Halle vi meil, von Halle of 
Donrstag gen Heilbron iii meil, da lagin wir f s s m, of din
stag von Heilbron gen Speier vii meil, da lagen wir m d, of 
frildag von Speyer gen Oppenheym x meil, of samstag von 
Oppenheym gen Frankfort vi meyl, of sondag gen Fredeberg 
iii myl. · 

Anno lUCCCCXIIII Jar of dynstag noch der zwelf dusent 
mede dag Reyt ich Eygil von Safsen vnd Donse schriber gen 
Frankfurt of mytwochin qwam dy konygynnen gen Franlirort 
of Dunrstag for sy gen Mencze, da bleyp ich vnd der schriber 
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ZU Frankefort den dag' of frytdag foren wir gen ntencze' of 
samstag daz waz Symon vnd Juden aller heylgen for feyher
ohint for rly kouygynnen von 1\lencze gen Bynge vnd de1· ko
nyg qwam erste zu der konygynen geu Waldraffen ober of 
dem Reyn vnd waz der Iwnyg vor auch vor zu bynge gewest 
vnd qwamen myt eyn da zu Bynge yn of deu sondag daz waz 
of aller heylgen dag for feyher dag qwameu kouyg vnd !wny
gynnen gen ßopparten, of den mandag vou Bopparten gen Ka
belencze, of dyustag von Kabelencze geu Andernnache, of myt
wochin von Audernach gen Bonne daz waz of aller heylgen 
obint, da lag der lwnyg vnd konyginnen den donrstag daz waz 
of aller heilgen dag, of den frytclag daz waz aller selen dag 
da Reyt der konyg vnd dy konygynneu von Bonne geu Ache 
dy zehen myl dy cronunge zu nemen, of denselben dag for 
ich vnd der scbryber gen Kollen, da fon den wir grafe Dede
rych von Hornslyn, of samstag Reyt grafe Dederych vud ich 
myt ym von Kollen gen Gulche, of den sondag von gutehe gen 
Ache, of denselben sondag qwam der konyg vnd dy konygyn
nen auch gen Ache ir beyder cronunge zu nemen, da warn 
me dan acht vnd zenczig dusent perde, als daz dy heralden 
ober slas (?) hatten, da lag mau mandag, dynstag daz waz 
s. Lenhardesdag vnd den Mytwochin, of den Donrstag nach 
s. Lenhardesdag vnd waz der octauo om nium sanctorum da 
sang der byschof von Kollen der von .Morse syu erste messe 
noch der welunge zu Ache yu dem monster vor vnser lyben 
frauwen als vnser herre der konyg konig Segemunt vud Rom
scher konyg und vnse frauwe dy konygynnen beydersyt ir cro
nunge vou ym namen vnd sy beyde cresemed vnd yn daz sa
kerment gab vnd ,,laz da by eyn hyschaf von Treyr, eyn by
schaf von W orczeburg, eyn bischaf von Speyer, eyn t-yschaf 
von Bassauwe vnd grafe Adolf von Nassauwe von vnsers hern 
von l\Iencze wegen vnd herczoge Lude\\'Yg von Beyhern der hatte 
den appil eyn crucze daf als eyn phalczgrafe myt eyme langen 
Rodin mantil, eyn Rode kogil, eyn Roden hut, alles myt hermein 
gefurlert, sodnn der herczoge von Sassen auch also gecleydet, 
der hatte daz blofse swert, sodan burggraffe Frederych von Noren
berg von der marg wegen Yon Braudenburg daz gulden zep
trum vnd der byschaf von Kollen den konyg vnd konygynnen 
beyden den cre.sam gab myt beyweseu der audern byschaffin 
vnd prystern vnd sy darnoch beyde cronet, da wart der konig 
darnoch vf den konigstul gesast, darnoch lafs der konig daz 
ewangelium yn der alben vnd korkappen vnd myt der cronen of 
kyser Kais hubpt vnd darnoch cronyt man erste dy konygynnen, 
dy cronen achtit man als gut als seczig dusent gulden vnd sal 
der alden keyserynnen syn gewest, darnoch als dy messe ge
schehen waz byfs of den gesen da enpheyng der konyg vnd 
konygynnen daz sali;erment von dem byschaf von Kollen, dar
noch gab der byschaf den gesen, darnoch dat man eyn schone 
sermon vor dem konyge vnd lwnygynnen, darnoch det sich der 
konyg weder vfs vnd sluch Rytter vor vnser lyben frauwen 
by1Je den marggeysen vnd des grofsen grafeo son vnd ander 
of xl., darnoch qwam he of daz Rad hufs zu Ache vnd en-

plteyng fan Iehen, zu erste myn herre von Treier dy fenchin 
Rot, darnoch der herczoge von Gulch vnd Geiler dy feuchin 
Rot, dyt waz noch vor efsen, noch efsen der herczoge von 
Sassen, der bette fuiff benner, dy fenchin weyfs vnd swarcz 
oberscwerg vud enpheyng sy en dem langen mantil, kugel v·nd 
hut als be by der cronunge waz, darnoch myn herre von Kol
len dy fenchin warn swercz, darnoch lterczoge Ludeweyg dy 
fenchiu warn Rot auch en dem mantil, kugil vnd hut als he 
by der cronunge vraz, of den frytdag weyset man das heyltum 
vor efsen, uoch efsen enpheyng man aber Iehen, der byschaf 
von \Vorczeburg dy fenchin Rot, der byschaf von Ludeehe dy 
fenchin Hot, der herczog·e von Lotryngen dy fenchin Rot. Da 
lagen wir dan vorbafs den samstag daz waz s .. lHertyns obint 

• vnd den sondag daz waz s. Mertyns dag weder von Ache 
gen Gulche, of lUandag von Gulche gen Kollen, da lagen 
·wir dynslag, mytwochen, donrstag, frytdag qwam der ko
nig geu Koln, of den samstag Reyt grafe Dederych vnd ich 
Eygil von Sassen myt ym zum bruel anderhalbe meyl von 
Kollen zu vnserm herren von Ko1Ien vnd afseu myt ym, of den 
sondag daz waz of s. Elsebet d <• g noch efsen Reden wir we
der gen Kollen, da lagen wir aber mandag, dynslag, mytwo
chin, donrstag, frytdag, samstag, sondag daz waz of s Kathe
ryuen dag, of mandag noch s. Katherynen dag besafs der ko
nig seibis syn erste hoffe gerecht noch syo cronuuge zu Koi
Ien of des bischaffes sale von Kollen vnd safsen by ym grafe 
Gunther von Swarczburg von Snndershusen, grafe Gunther YOD 

Swarczburg von Ranyfs, grafe Dederych von Hobeusteyn, der 
Grafe von Seyn vod ander Rytterschaft vnd machte da grafe 
Guuther von Ra11yfs zu bafe Rechter, of dynstag von Kollen gen 
Boune, da lagen wir mytwochin, M donrstag von Bonne gen 
Beyomagin, of frytdag daz waz of s. Enders dag vou Rynma
gin geu Andernacb, of samstag von Andernach gen Kabeleocze, 
da lagen wir den soodag, of mandag von Kabelencze gen Loo· 
steyn dy nacht waz ich of Lauecke by mercz, of dynstag daz 
waz of s. Barben dag, von Lonsteyn ober lant hynder Brubach 
gen Eltfeil, of mytwochin daz waz of s. Nycelaus obint \OD 

Eltfel gen 1\lencze, of donrstag daz waz of s. Nycolaus dag 
von lHencze gen Frankefort ober lant, of frytdag daz waz vn
ser lyben frauwen obint von Frankefort gen Fredeberg vnd 
qwam der konig eben von Wetslar daz ich Yr.n engin Reyt, of 
samstag daz waz of vnser lyben frauwen dag hulditten wir yme, 
of sondag Reyt her gen Geylnbusen, of mandag hulditteo sy, 
of denselben mandag qwam der konig gen Frankefort, of dyns
tag hulditten dy von Frankefort, of mytwochin enpheyog myn 
herre von .Mencze, d~r herczoge von Sassen deu man nennet 
von Laubenberg, der herczoge von .1\leckelburg ir Iehen zu Fran
kefort vor dem rathuse, da lag he vorbafs den donrstag, fryt
dag, of samstag von Franltefort gen 1\lencze da lag he den 
sondag vnd ich vnd der schriber, of den mandag nach Lucie 
wart vns erste vnse confermacye vnd der konyg Reyt of den· 
selben mandag fort gen Oppenheym vnd dan fort zum conzel
lyum gen 1\ostenczyg, da lagen wir dynstng, of mytwochin von 



YOD[ 1 

fenc~h 

5. HliiJ!i 

weder ~1 

dyaitlr, 
ll'atOI! I 

g bei~' 
croou ;~ 

305 Anzeiger für Kunde der deutschen Vorzeit. 306 

!lencze gen Frankefort da bleip ich den donrstag, of frytdag 
daz waz of s. Tomefsdag gen Fredeberg. 

Anno MCCCCX V Jar of s. Erhardisdag Reit ich Eygil von 
Sassen vnd vnser schryber Heynrych Burghymmer mit mir gen 
Frauleefort vnd fort zum conczelyum gen Kostencze, of den my
wochin noch s . Angnesdag of den donrstag -ynphengen dese her-· 
ren ir leheu zu Kostencze der marggrafe von Baden, grafe 
Wylhelm von Heuenberg dy fenchin Rot, zwen burggrafeo von 
Noreuberg, burggrafe Hans vnd burggrafe Fredrich, ltem der 
apt von Fulde dy fenchin weifs myt swarcLen cruczen, Item 
der byfschaff von Merseburg, der byfsaff von ßassau dy fen
chin Rot, ltem of den ersten samstng yn der fasten zu we
sperzyt machte habist Johan eyn convoka-cio alle kardit:al vnd 
alle byfsaff vnd sprach vor yn ir wolde gern syn bebisteyhe 
en alle vor Rede luterlichin vmb Golis wyllen vnd der heyl
gen l{yrchiu vnd der crystenheit zu droste also daz babisl Gre
gorgus vnd habist Benedictus daz auch also dun vnd wan sie 
daz also gedun, daz sy dan darvber syczen vnd machin eyn ... -
der der allerbeste der heylgen kirchin vnd der crystenheit so 
daz ehe geschehe so ym lyber sy vnd wolle darzu helffen, dar 
noch hatte habist Johan aber eyn fol convokacio kardinal, bys
schaf vud aller prelaten vnd hatte eyu bryf yn heden benden 
vnd swor er wolde den sachin noch gen yn vorgeschrebener 
mafse vnd wolde daz dun luterlichi:J vmb gotdis vud der heil
gen kirchyn vnd der cristenheit wyllen vnd vmb des wyllen, 
daz dye yrunge also lange gestanden habe vnd waz vnse herre 
der konyg da by yn synem Rock vnd kor kappen vnd hatte syn 
krone vf, burgrafe Frederych von Norenberg eyn blofs swert. 
Anderwerbe Redit der babist, wolden dy zwen bebiste nyt abe 
dreden, so wolde he daz conzelyn lafsen herkennen, solde he yme 
Rechten abe dreden, so wolde he ez aber dun, da Reddit der konyg 
yn letlyn vor yn allen vnd sede got lop vnd er, daz der habist 
dyt yn vorgeschrebener mafse gedan hatte vnd det syn krone 
von synem h t upt vnd bog sych nyder vnd koste dem habist 
syn fufse, of den sondag zu mytfasten sang man dem habist 
mefse vn'd sacz der habist vf synem stul myt syner eyuiffeln 
vod der lwnig vf synem stul vnd dy lwny@"ynnen vf erm stul 
vnd bywesen der kardenal vnd der bysschaf vnd prelaten, for
sten vnd herren vnd halte der habist dy Rosen yn syner hant 
bis dy messe vfs qwam, da gab he sy da dem konyge, dy Rose 
hatte an gulde zwey hundert duckaten. 

Die vorstehenden Aufzeichnungen sind von der Hand des oft 
genannten Eigelo von Sassen und liegen uneingeheftet in einem 
Manuscript auf Papier in kl. Quart, übe rschrieben: "Prothocollum 
antiquitatum ab annis 1400 usque ad annum 1442", welches aus 
dem Archive der ehemaligen Reichsburg Friedberg in der Wetterau 
herrührt. Die Schrift ist übrigens vielfach abgeblafst. Auf 
einem weiter heil~egenden losen, ebenfalls von der Hand Eigil's 
beschriebenen Blatte finden sich verschiedene Notizen, von de
nen ich die interessantesten hier noch beifuge: 

ltem dy von Ache dem konyge geschenldt iiii. seibern kan
nen da yn eyliche gyng zwa echifs mafs, Item iiii. seibern hant-

fafs yn eylichis gyng eyn mafs, Item sefs fuder weyns echt 
ossen, Item der konygynnen dru Rode gude mechils duche, Item 
dru blawe brossels duche, summa achetit man an xiiC flor. 

Item dy von Mencze der konygynnen gcscheukit den er
sten dag eyn fuder weins, fuufczig malde~ habern, ltem den 
andern dag eyn kap als gut als x vnc (?) flor. we der komen 
eyn fuder wins, I. secke habern. 

ltem dy von Frankefort der konygynnen geschenkit iiii. 
halbe fuder weyns, hundert achtil habern, Item eyn vorguldit 
kannen, eyn becher myt eyme fufse vnd decldl. 

Item dy joden zu Meucze geben vi dusent flor. vor daz 
drytdeil .... waz der Rat zerunge vud kost had gehabit. 

Item dy joden zu !\ollen heyfs man I. dusent flor. dy ge
ben xxx dusent. 

ltem dy joden zu Kollen XXII dusent flor. dem lwnyge, 
eyn seibern l{annen, konygynnen eyn Yorguldit kanne. Dy stad 
dem konyge zwen vorguldit becher, zwa kauen, eyn gyfsfafs, 
vi. solmen, v. am weins, eyn fuder weins. Item der konygyn
nen als feil eo daz fuder weius. 

ltem Anno 1\1CCCCXIIII jar of mandag vor alle1· heyligen 
Dag Ieyfs mych fragen graffe Jobans eyn gt·ofse•· man des ko
n-yges schenke von Vngern yme scheffe vor Lansteyn abe myn 
pater nosler feil were, da sede ich neyu vnd gab ys ym vnd 
Jeifs ez ym brengen, gab mir syn hant vnd dankit mir sere vnd 
sede, he wolde mych eyus grofsern gewern vnd he afs beren 
vfs eyner silbern schofsein vnd gab mir selber eyn bern vnd 
da ich eins gedranck, da heifs he mich all eius dryncken vnd 
sprach drenkt .... libe her burgermeyster, of aller heilgen 
obint afse ich mit ym. 

Uebei• das Alter der ZÜI•ieher Wap(tenrolle. 

A. ll. 

Das Wappen von Kärnthen (Nr. 16) würde, was den 
Schi I d betrifft, nicht gegen die Annahme sprechen, dafs die 
Rolle noch aus dem 13. Jhdt. stammt; denn bereits Ulrich, der 
letzte Herzog von Kärnthen aus dem Hause Spanheim, führte 
auf seinen beiden runden Siegeln (IV. A. 2) - 1238 und 1248 
- den gespaltenen Schild, rechts mit den drei Leoparden*'), 

*) Auf dem Siegel von 1248 tragen die Leoparden die Schwänze 
über dem Rücl{en, wie in allen späteren Wappen von Kärn
then; auf dem Siegel von 1238 aber tragen sie sie zwischen 
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links mit dem Querbalken, als "filius ducis Carinthiea. Sein 
Vater als Herzog von Kärnthen und er selbst als Herzog führ
ten den Panther. Auch Ottokar von Böhmen (1269) und 1\lein
hard von Görtz führten diesen Wappenschild, Letzterer mit 
einem Hut mit einem Pfauenbusch als Helmschmuck (aber ohne 

Krone). 
Allein der Helmschmuck (s . Abbild. A) spricht wegen 

der Krone eher für eine spätere Zeit; denn, so viel bis jetzt 
bekannt, führten noch zu Anfang des 14. Jahrh. nur die Her
zoge von Oesterreich - als deutsche Königssöhne -- eine Kö
nigskrone auf dem Helm (s. Abbild. B), wie auch in der Zü
richer Rolle kein weiterer derartiger gekrönter Helmschmuck 
mehr vorkommt*). Auf Österreichischen Siegeln finden wir 
diesen Helmschmuck seit 1286. Deshalb möchte dieses Wap
pen aus der Zeit stammen, in welcher Kärnthen bereits in den 
Besitz der Herzoge von Oesterreich gelangt war, also n a eh 
1335. - Entschieden aber ist hiedurch ciie Frage noch keines-

wegs! - F. -K. 
die Hinterbeine geschlagen und wieder über den Rücken her
vorstehend. - Ueber das l{ärnthner Wappen vgl. F. X. Grü
ninger: "Ueber den Ursprung des Wappens des Herzogtbums 
Kärnten" 1n der J{ärnth. Zeitschr. IV, 166. 

*) Im Scharfenberg'schen Wappen (Nr. 53) ist die Krone auf de';n 
Helme nur die Wiederholung des Wappenbildes. 

Nacltti•a;; utul Bei•iclati;:;ung zu tleu1 Aufsatze: 
"Aeltestes Dehl)tiel , -on Abti•etun;:; eines llebn.

kleinodes, aus den• J. t~8G" ~:E). 

Nach einer 1\litlheilung Dr. A. Erbstein's lautet die Le
gende des Siegels Hugo's von Velturns (auf einem anderen 
Originalsiegel) aufgelöst also : "Sigillum Hugonis de Veltvrns 
dicti de Trosperc. " 

Ueber diese Familie sc.hreibt uns Dr. J. Hundegger, Hof
und Gerichtsadvokat, in Murau: "Velthurns (öfters auch Feld
thurns) ist ein stattliches Dorf zw.ischen den tirolischen Städten 
Brixen und Klausen. Dasselbe ist sehr alt. In einer Urkunde 
Bischof Heinrich's von Brixen (1170-1174) ist Udalrich Her
raut, Pfarrer von Velturnes, als Zeuge aufgeführt. Bei diesem 
Dorfe lag das Schlofs der Herren von Velturnes, dessen Rui
nen noch heute in Spuren vorhanden sind. 

Von den Herren von Vellhurus erscheint urkundlich schon 
1128 'Vilhelm I. als Zeuge einer Stiftung nach Georgenberg. 
Hugo I. starb um 1267 und nannte sich Herr von Velt~rnes, 
Stein am Ritten und Trostburg. (Alle drei Schlösser keine 
4 Stunden aus einander gelegen.) 

Vellhurus war tirolisches Lehen und kam 1332, nach dem 
Tode Ileinrich's von Velthurnes, des letzten Sprossen dieses 
Stammes, an Gebhard von Sehen, seinen Tochtermann." 

F.-K. 
*) Siehe Anzeiger f. K. d. d. V., Jahrg. 1865, Nr. 1. 

Deutseber Einßu.fs bei Griindun,; der Städte 
des Landes Ausebwitz. 

Von Rudolf Temple in Pest. 

Es waltet ein natürlich zu erklärendes Verhängnifs über 
der ältern Geschichte Galiziens überhaupt, nicht minder der 
Deutschen in diesem Kronlande, wie auch insbesondere über 
jener der seit 1772 1 ) zu demselben gehörenden, seit 1820'l) 
zum deutschen Bunde gerechneten böhmisch -schlesischen Her
zogthümer Auschwitz und Zator, da bekanntlich aufser Rufs
land und Ungarn kein Land Europas mit einer a1Je Kultur und 
die keimenden Spuren der Wissenschaft vernichtenden Geisel 
in dem Grade heimgesucht wurde, als eben dieser Theil des 
ehemaligen Polen, in welchen seit dem ersten Mongolen- Ein
falle im J. 1240 bis zur Einverleibung in Oesterreich die nog
haische Tatarenhorde der Krimm über neunzig !Haie ihre ver
wüstenden Kriegszüge wiederholte~ dadurch nns aber der .!\litte! 
beraubte. manchen die Geschichte deutschen Lebens und Wir
kens in diesem Lande erhellenden Beitrag kennen zu lernen. 
Ebenso machte später das in Polen fast heimisch gewordene, 
wüste Kriegsgehimmel Fremder und Einheimischer es nahezu 
unmöglich, diesem herrschenden Uebel zu steuern oder abzu
helfen; daher ist es schwierig, diesen Gegenstand abzuhandeln, 
ohne in irrige Ansichten zu verfallen, da das vorhandene hi
storische lUaterial nur eine magere Ausbeute gestattet. 

Doch in diesem Falle ist es die von der Geschichte allzu 
stiefmütterlich behanrlelte Sage, welcl1e uns den Weg in die· 
sem "Virrnisse weiset und wenigstens tbeilweise Anhaltspunkte 
bietet, um über einzelne dunlde Stellen der galizischen Ge
schichte, sowie den Einflufs der Deutschen auf das hiesige 
Kulturleben, wenn auch nicht Aufklärung, so doch Andeutung 
zu geben; denn in den häufigsten Fällen liegt der Sage irgend 
eine bistorisehe Thaisache zu Grunde, die jedoch durch eine 
lange Reihe von Jahren, welche wir hier bereits nach Hunderten 
zählen können, gleichsam in den Nebelschleier der :!Hythe sich 
gehüllt hat . 

Einem ähnlichen Schicksale verfielen die Gründungsge
schichten der ältern Städte des Landes Anschwitz, nämlich: 
Auschwitz, Kenty, Sajbusch und 'Vadowice. Doch, während zu 
er"•eisen ist, dafs erstere Stadt eine ursprünglich slavische Nie
derlassung3) ist, die erst unter 1\Jiecyslaw Ill ., Herzoge von Te
sehen, Herrn zu Auschwitz, durch Verleihung deutscher Rechte 
dem Slavismus auf eine kurze Zeit abwendig gemacht wurde, 

1
) Hoppe, Aeltere und neuere Geschichte der Königreiche Gali· 

zien und Lodomerien (Wien, 1792), S. 260. 
') Hofkanzlei-Deluet yom 2. Jlärz 1820, Zahl 5381, dessen auch 

d'Elvert im VII. Bande der histori~ch-statistischen Schriften 
der mähr.-schl. Ackerbaugesellschaft (Brünn, 1854) Erwäh
nung thut. 

8) Stadt und Herzogthorn Oswiecim im XII. Bde. der bist-statisti
schen Schriften der mähr. - schlesischen Ackerbaugesellschaft. 
(Brünn ~ 1859), S. 529- 32. 
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spielt bei der Gründung der übrigen drei Städte deutscher Ein
flufs in der Sage eine hervorragende Rolle, der von den pol
nischen Geschiehtschreibern zwar nicht rundweg geleugnet, 
aber in anderer, minder bezeichnende; Weise gedeutet wird. 

Wir wollen in Nachfolgendem diese Sagen, wie sie im 
Volksmunde kreisen, anführen und sie geschichtlich beleuchten, 
um zu sehen, iuwieferne sich die Annahme bewahrheiten kann, 
dafs deutstJher Einflurs bei Gründung der benannten Städte thä
tig war, obwohl wir bemerken müssen, dafs jener, Polens Kul
turentwicklung höchst hemmende zweite Tatareneinfall im De
cember 1259 4), durch welchen auch Kral\au neuerdings ver
wüstet wurde, und der sir.h bis Beuthen in Oberschlesien er
streclite, wahrscheinlich die geringen Reste allenfallsiger Spu
ren verwischte, welche diese Gründungsgeschichten zwingend 
überzeugend erhellen könnten. -

Im grauen Alterthume residierten, der Sage nach, zu Au
schwitz und Zator zwei fürstliche Brüder, welche aus nicht 
näher bezeichneten Gründen feiudlich gegen einander gesinnt 
wareu, doch weise Männer in ihrer Umgebung hatten, die den 
gegenseitigen Hafs beider Fürsten in Güte beizulegen bestrebt 
ware11. Sie locl\ten dieselben daher eines Tages unter dem 
Vorwande, dem edlen Waidmannsvergnügen nachzugehen, auf die 
damals noch mit dichtem Walde bedeckte Stelle, wo gegenwärtig 
die Stadt Kenty erbaut steht; da soll es sich denn ereignet 
haben, dafs bei der gleichsam zufälligen Begegnung Beider, so
wie dem gegeuseitigen langentbehrten Anblicke das Eis ihrer 
Herzen schmolz~ und die flirstlichen Geschwister, der Sage zu
folge Deutsche, gelobten sich demnach in deutscher Sprache, 
dars einer den andern von nun an stets "1 i eben werde". Das 
geschäftige Echo gab die Worte wieder, welche zum Namen 
eines neuentstehenden Ortes, gleichsam als von der Natur hiezu 
bestimmt, erkoren wurden, und um den erneuerten Bund brü
derlicher Liebe mit einer gottgefälligen That einzuweihen, be
schlossen sie alsogleich, an der Stelle des Ereignisses eine 
Kirche zu bauen. 

Nach der Meinung Leplwwski's ~) geschah dies Alles im J. 
1200, in welchem Jahre Herzog Maslaw den Grundstein zur 
hiesigen Pfarrkirche legte. 

Betrachten wir diese Sage vom geschichtlichen Standpunkte, 
so bemerken wir gleich im Anfange derselben bereits einge
schlichene Jrrthümer mündlicher Ueberlieferung, da erwiesener
mafsen der Herzogssitz nach Zator erst um das Jahr 1434 
durch Wenzel 6), Sohn Kasimir's IV., von Auschwitz verlegt 

4
) Dlugosz, Bist. pol. libri XII. Francof. 1711, Tom. VIII, pag. 

757 -761. Bielsld, kronil\a swiata, p. 182-183. 1\'Iiechovita, 
Chronica Polon. Cracov, 1521. p. 144. Narnszewicz, Hist. 
narod. polsk. T. V, p. 57. 

5
) Listy z podr6zy archeologicznej po Galicyi w dodatlw tygod

niowym przy Gazecie. Lwowsldej, 1857. Nr. 35, S. 145. 
6
) Beiträge zur Genealogie der Herzoge von Auschwitz. Notizen

Blatt der hist.-statistischen Sel•tion der mähr.-schl. Acl{erbau
gesellchaft in Brünn, 1862, Nr. 6, S. 47. 

wurde, zu jener Zeit jedoch Kenty schon eine ziemlich alte 
Stadt zu nennen war, da sie 1277 7) durch Herzog Wladislaw 
von Oppeln bereits Stadtrechte erhalten hatte und im Jahre 
1327 bei Gelegenheit der Belehnung des Herzogs Johann I. 
von Auschwitz 8 ) und Dom-Scholasticus von Krakau, unter je
nen Städten des Herzogtbums Auschwitz genannt wird, welche 
erwähnter Fürst vom Könige Johann dem Lützelburger von Böh
men für sich ünd seine Nachfolger zu Lehn nahm. 

Noch weniger können wir Leplwwskis obenerwähnter lllei
nung beistimmen, welcher diese Gründung durch einen Herzog 
Maslaw von Au schwitz im J. 1200 herleiten l;; fst; denn in je
nem Jahre, und noch viel später, war das Ländchen, welches 
später Herzogthum Auschwitz genannt wird, aller Vermulhung 
nach, nur ein Distrikt oder eiue l{astellatur des Herzoglhumes 
Oppeln, sowie nachher des Herzogthumes Teschen, und wurde 
wahrscheinlich erst um 1312-1316 9) mit dem Titel eines 
Herzogthumes ausgezeichnet. 

Wir bemerken übrigens dieselbe Aehnlichkeit undurchdring
licher ~Finsternifs in allen Gründungsgeschichten der altern 
Städte des Landes zwischen den Flüssen Ostrawica und San, 
welche der Zeit vor, oder kurz nach dem ersten Mougolenein
falle ihre Entstehung verdanken, und sind hiebei leider meist 
auf Vermuthung angewiesen. Der Alles mit blinder Wuth der 
Barbaren zerstörende Zug der Mongolen vertilgte wahrschein
lich die erhellenden Umstände der Sage uud spätere Genera
tionen schmückten seihe auf Kosten der Geschichte mit Neben
bemerkungen eigener Phantasie, wodurch sie das Auffinden des 
wahren Kernes dieser 1\fythe sehr erschwerten. 

Nach unserm bescheidenen Dafürhalten dür·fte es gerathen 
sein, den romantischen Aufputz der Sage über die feindlichen 
Brüder, als Hinzufügung einer spätern Zeit und eines geschicht
lichen Hintergrundes entbehrend, gänzlich fallen zu lassen, um 
so mehr, als der im J. 1200 lebende Herzog ~Iieczyslaw von OJfpeln, 
dem bekanntlich diese!' Landestheil angehörte, auch nur einen 
Sohn, Kasimir I. Ct 13. Mai 1230) 10) hatte, über dessen etwaige 
Feindschaft mit seinen polnischen Vettern die Geschichte nichts 
auf unse re Tage brachte. Mieczyslaw selbst war noch polni
scher Fürst, ohne Kenntnifs der deutschen Sprache, der die 
polnischen Reichstage besuchte und im besten Einvernehmen 
mit Polens Monarchen lebte. 

Doch möchten wir in dem Namen Maslaw theilweise einen 

7
) Codex diplom. Polon. ed. L. Ryszczewski et A. l\Iuczkowsld. 

Varsav, 1847. T. III, pag. 114. 
8) Sommersberg, Siles. rer. script. Tom I, pag. 807. 
9) Schriften der hist.-statistischen Selaion u. s. w. Brünn, 1859. 

Xll. Bd. S. 168, entgegen: Codex dipl. Pol. etc. T. I, p. 105, 
dann Album Jos. Dumin-Borlwwsldego (Lw6w, 1844), S. 218, 
welche bereits 1278 das Ilerzogthum Auschwitz entstehen 
lassen. 

10
) Notizen- Blatt der bist.- statistischen Sehion der mähr.-schles. 

Ackerbaugesellschaft (Brünn, 1862), S. 48; nach Narnszewicz, 
Hist. narod. polsk. Tom IV, p. 8 starb er am 6. 1\'lai 1236. 
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Anhaltspunkt für die Gründung und den Gründer annehmen; 
denn, wie bekannt, wird in der Geschichte statt des Namens 
~Jieczyslaw sehr häufig 1\'teszko, 1\'Jessek auch 1\lussek gebraucht. 
Könnte nicht auf eben diese Art, welche seine übrigen Benen
nungen rechtfertigt, in dieser Gegend der Name 1llaslaw aus 
dem ursprüng liehen Mieczyslaw geworden sein 1 Oder liegt 
dem ein Schreibfehler des ersten städtischen Chronisten zu 

Grunde? 
Der Name Liebenwerde, den der Ort fast aussch1ief:;lich bis 

zur Erhebung in städtische Rechte, wo er bereits "Liebenwerde 
alias Kanthy" heifst, führte, deutet darauf hin, dafs der Ort si
cherlich deutscheu Einwanderern seinen Ursprung verdankt; 
denn bekanntlich berief Mieczyslaw II . , als Herr und Besitzer 
dieses Landstriches, nach dem Abzuge der nlongolenhorde, in 
die verödeten Gegenden deutsche Pflanzbürger, gleich seinem 
mächtigen Nachbarn Bela IV. von Ungarn, der sie in der Graf
schaft Zips, und Boleslav V. von Polen, der sie in seiner Re
sidenz Krakau selbst ansiedelte. 

Welchem Stamme die deutschen Gründer des Ortes Kenty 
angehört haben mög<'n, ist freilich schwer zu errathen, denn 
ergrunden kann· man es gar nicht; doch dürften dies muthmafs
Jich Flandrer oder Flaminger 11) gewesen sein, die, wie Stenze) 
in seiner Urkundensammlung sagt, vorzüglich zur Trockenlegung 
der Niederuugen bestimmt waren. Dahin weiset auch der be
achtenswerthe Umstand, da[s in Kenty seit uralten ZeiteQ. die 
Linnen-Industrie und Tucherzeugung, das Erbtheil eingewauder
ter Flandrer, blüht. 

Nicht minder ist daher auch zu vet·muthen, dafs die Grün
dung des Ortes auf einer Insel des SoJaflusses stattgefunden 
habe; denn, wenn wir den Ursprnngsnamen etymologisch unter
suchen, durfte sich herausstellen, dafs diese Ansiedlung nach 
langer, beschwerdevoller Reise der Einwanderer aus dem fer
nen Heimatlande der Lieben Werder (Insel), das Ziel ihrer 
Wünsche wurde. 

Leider ist diese Meinung Hypothese, und, wie zu wiederhol
ten Malen erwähnt, sind wahrscheinlich die 1\Jittel entschwunden, 
welche uns 'einen Lichtschimmer in dieses unergründliche Wirr
nifs bringen würden; doch glauben wir, der Sage die durch ZeH 
und Umstände begründete Vermuthung entnehmen zu l~önnen, 

dafs Kenty ursprUnglieh eine deutsche Colonie sei, wie dies 
auch der frühere Name kennzeichnet und aus lllieczyslaw's II. 
von Oppeln Regierungsperiode stamme, jedoch zeitig bereits 
dem Polonismus zum Opfer fiel, wie dies aus dem Beinamen 
nalias Kanthy" zur Zeit der Erhebung in städtische Rechte ;u 
ersehen. 

Ueber die Gründung der Stadt Sajbusch erzählt die Sage, 
dafs schlesische Schweinhirten deutschen Stammes um die ll1itte 

11) Tschoppe und Stentzel, Das deutsche Recht in Scl1lesien. Harn
burg, 1832. S. 141-143, sowie: Tomaschek, Deutsches Recht 
in Oesterreich im 13. Jahrh. auf Grundlage des Stadtrechtes 
von Iglau, 1859. S. 57- 92. 

des 13. Jahrh. mit ihreu zahlreichen Herden in den Sommer. 
monaten den die Stadt umziehenden warmen Thalkessel, der 
mit prächtigem Urwald mächtiger Eichen bedeckt war, als 
Wohnsitz erwählten, um nach ihrer Ausdrucksweise die "Säue 
im Bu::och", d. i. im Wald, zur Mastung zu treiben, wovon der 
neuentstehende Ort den Namen Sajbusch erhielt, weil sich aber 
die Einwohner hievon nährten (polnisch: zywili sie), nannten 
die anwohnenden Slaven diese Ansiedlung Zywiec 1Z). 

Obwohl nun diese Annahme von altersher als giltig an
erkannt wurde, fiudet J. Lepkowski 13) in neuern Zeiten den
noch, dafs Zywiec von der üppigen Vegetation des dortigen 
Thales hergeleitet, der Stamm-Name des Ortes sei, welchen er 
zu Ehren der slavischen Göttin des Lebens (Zywa, Dziwa, 
Zwie ), die hier verehrt worden sei, erhielt, und will demnach 
auf Grund dessen den alten heidnischen Slaven diese Grundung 
selbst zuschreiben, meinend, dafs wol einige Deutsche in spä
terer Zeit Sich mit Schweinezucht befafst haben mögen und 
man davon den Ort spottweise "Saubusch" benannte, doch 
glaubt er ihnen die Gründung streitig machen zu können. 

Dem entgegen glauben wir, obwohl Sagen durchaus kei
nen historischen Beweis liefern, mit Fug und Recht, gestülzt 
auf bisher erforschte, bekaunt gewordene geschiehtliebe Nach
richten über Niederlassungen deutscher Pflanzbürger im be
nachbarten Oberschlesien, behaupten und annehmen zu können, 
dafs beide Auslegungen über die Art der Gründung ihre volle 
Richtigkeit haben dürfen; denn wohl mögen die Slaven in der 
ältesten Zeit h1er einen gottesdienstlichen Platz, ja auch eine 
Ansiedlung gehabt haben, doch, "enn nirht bereits frühere Ein
flüsse sich '' idrig geltend machten, so wirkten jedenfalls die 
beiden verheerenden Tatareneinfälle im J. 1240 und 1259, wie 
allerwärts in dem jetzt Galizien benannten Lande, auch hier 
vernichtend auf das Gemeindeleben der da sefshaften Slaven, 
und herbeigerufene Einwanderer deutscher Zunge dürften ihre 
verlassenen Plätze eingenommen haben; denn geschichtlich ist 
es, dafs ein Tatarenschwarm, der Ober Auschwitz längs des 
Sofaufers hinzog, um sich nach Ungarn zu begeben, unterwegs 
wahrscheinlich Kenty, dann das damals Seibersdorf benannte 
Dorf Kozy und auch Sajbusch schwer heimsuchte 14). 

Die dritte Sa~e entbehrt der sonst üblichen phantasievol
len Ausschmückungen und schildert in Kürze mit schlichten 
\Vorten, dafs einst vor vielen hundert Jahren eine zahlreiche 
Menge Deutscher in diese damals wüsten Gegenden einwanderte 

11
) Album J6z. Dumina- Borlwwskiego (Lw6w, 1844), S. 255, 

dann Notizen- Blatt der histor. -statistischen Sektion u. s. w. 
(Brünn, 1861), S. 33. 

13
) NotaLid z podrözg archeologicznej. Gazeta warsz. z roku 

1853, Nr. 320, S. 4. 5. • Jano•a, der in Wiadomosc history
czna i jeograficzna o Zywiecczyzniee (Cieszyn, 1859), S. XX 
im lOOsten Punkte der Ann1erkungen beide Annahmsfälle ci
tiert, unterläfst es, sich für einen oder den andern Fall zu 
entscheiden. 

14) Janota, a. a. 0., S. 10. 
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und die Stadt \Vadowice unserer lieben Frau zu Ehreu unter 
dem Namen "Frauendorf" anlegte. Die Zeit, wann sich dieses 
ereignete, zu ermitteln, wollen wir wiederholt die Geschichte 
zu Hülfe nehmen, obwohl uns dieselbe in Erfors~huug der Zeit 
und Umstände der Gründung bereits frühe1· genannter zwei Orte 
gröfstentheils im Stiche liefs. Doch gewifs ist, dafs Wadowice 
im Beginne des 14. Jahrhuuderts bereits eine Stadt gewesen 
sein müsse, denn als solche kömmt sie bei Belehnung des Her
zogs Johann von Auschwilz durch Johann \'Oll Böhmen am 
24. Febr. 1327 unter deu übrigen Städten 15) vor; aber unbe
kannt ist, aus welcher Quelle Balinski und Lipinsld 16) schöpf
ten, als sie angaben, dafs die Stadt Wadowice im Jahre 1430 
durch Herzog Kasimir IV. vou A uschwitz nach deutschem Hechte 
ausgesetzt wurde. 

Diese letztere Bemerkung jedoch dürfte g·euügen, uns die 
Zeit zu weisen, nachdem wir bereits die geschichtliche Ueber
zeugung erlangten, dafs die Gründung jedenfalls fr über erfolgt 
sein müsse; wir glauben demnach, ohne auf Widerspruch zu 
stofsen, schliefsen zu dürfen, dafs auch diese Ansierlluug, gleich 
deu beiden frühern, der Regierungsperiode des mehrerwähuten 
Herzogs lUieczyslaw U. von Oppeln, Herrn und Gfbieters des 
gesammten Landes bis an die Skawa, einzurechnen sei, da uur 
zu seiner Zeit die Einwanderung Deutscher in derartig genü
gender .Menge erfolgte, um ganze OrtschafLeu zu gründen, wie 
auch zu bevölkern. 

Aus dem Vorstehenden glauben wir hinreichend deutlich 
ersichtlich gemacht zu haben, dafs die Entstehung der meisten 
Staute des Landes Auschwitz in jene Glanzepoche der Verbrei
tung des Deutschthumes fällt, wo Deutschland kurz nach dem 
Erlöschen des Hohenstaufen'schen Kaiserhauses, die Errungen
scharten seiner .Mission in Italien aufgebend, sich den slavischen 
Osten zur Ausdehnung deutscher Kultur und Sitte erkoren 
hatte, also ungefahr um jene Zeil, als Preufsen t!eutschem We
sen geöffnet, Lausitz, Brandenburg und Oberschlesien theils 
durch Güte, theils durch Gewalt zur Anerkennung der 1\lacht 
deutscher Kultur bewogen wurden. 

In jene Zeit der zweiten Hälfte des 13. Jahrh. dürfte dem
nach das Ereignifs verläfslich zu rechnen sein, dafs deutsches 
Wesen auch am Fufse der Karpathen Eingang· fand, obwohl 
gegenwärtig nur schwache Trümmer mündlicher Ueberlieferung 
daran erinnern. 

15
) Sommersberg, a. a. 0. T. I, p. 807. 

16) Starozytna, Polsl{a. Warszawa, 1844. S. 239. 

Wiederu:tn Peter Viselter und Veit Stofs. 

Manche l\1enschen verfallen dem eigenthümlichen Geschiclr, 
dafs die Welt sie das uicht ernten lassen will, was sie säe
ten, dafs die Welt vielmehr in seltsamer Verblendung stets 
darauf ausgeht, ihr Verdienst zu schmälern und zu verkümmern 

und es ohne allen Grund Anderen zuzuwenden. Zu diesen vom 
Schicksal und der Welt Verfolgten gehört auch der treffliche 
Peter Vischer, und doch verdient es dieser grofse Künstler 
wahrhaftig nicht, dafs man stets wiederholt und immer wie
der an seiner Selbstäudigkeit und seinem Ruhm herummäkle 
uud zause, so vielseitig ~uch die gänzliche Nichtigkeit aller zu 
Gunsten eines weit tiefer steheuden Künstlers, des Bildschnitzers 
Veit Stofs, gegen ihn gerichteten Angriffe nachgewiesen ist. 
Mit wahrhaftem Staunen las ich im dritten Bande von Fr. 1\Iül
ler, die Künstler aller Zeiten und Völker, fortgesetzt von Klun
zinger und Seubert, S. 613 folgende Stelle: 

"Veit Slofs kehrte 1495 nach 1\ürnberg zut·ück. Hier fer
tigte er um 1496 oder 1497 gröfsere und kleinere 1\lo
delle für das Sebaldusgrab, wegen deren Bezahlung er mit 
dem Rathe in Streit gerieth und d1e zur Verhütung von Mirs
brauch zerstört wurden. Von diesen 1\Iodellen soll P. Vischer, 
dem jedenfalls die Anfertigung des Grabes (um 1507) über
tragen wurde, zum Theil Gebrauch gemacht haben." 

Sehen wir unu zu, welcherlei "gröfsere und ldeinere J.Uo
delle zum Sebaldusgrabe" dies waren. -

Der unermüdliche Quellen-Forscher und Finder im Staube 
der Archive, Herr Joseph Baader, köuigl. Archivscouservator zu 
Nürnberg, dem mau bereits so manche werthvolle, urkundliche 
1\litlhf'ilung verdankt, erwähnt in der ersten Reihe seiner Bei
träge zur Kunstgeschichte Nürnbergs (Nördlingen, 1860) S. 19, 
über Veit Stofs Folgendes: 

"Namentlich fiel er auch mit seinen Forderungen lästig. 
Er halte nämlich schon im Jahre 1496 oder 1497 mit dem 
Rathe einen Coutract gemacht, wodurch er sich verpflichtete, 
,",ein grof'6 werck der prucken"" herzustelleiL Dagegen ver
sprach ihm der Rath ein jährliches Leibgeding von 150 fl., wenn 
er das \Verk seinem Erbieten nach unq m gewünschter Weise 
herstelle. Stofs unterzog sich der Arbeit, machte dos Werk 
auf eigne Kosten und bezahlte dafür um 30 fl. Eisenwerk und 
allen Tagelohn. Das nölhige Holz gab ihm der Rath. - Für 
diesen machte er aufserdem noch ein ""ldain prucken wercl\"", 
wofür ihm 34 fl. versprochen wurden, und das allen Beifall ge
funden hatte. - Als ein Pfeiler im RednitzOusse bei Stein zu 
wanken begann, erbot er sich, denselben wiederherzustellen 
und vor künftigem Schaden zu verwahren. Er leistete das Ver
sprochene. Fur alle diese Arbeiten forderte er im Monat l\1ärz 
1506 seinen Lohn, und zwar für das grofse We1k das seit 
t3 Jahren verfallene Leibgeding im Betrage von 1200 fl. und für 
die künftigen Jahre die jährliche Entrichtung von 150 fl. und 
den Ersatz seiner haaren Auslagen. Man solle das Werk vor
her noch einmal prüfen, und wenn es gerecht befunden 
werde, ihm das Bedungene auszahlen. Aufserdern aber solle 
man es von Niemand besichtigen lassen, und auch n i eh t g e
brauchen, sondern es ze1 !C:'geu und zu nichte machen. Für 
das kleine \Ve1 k forderte er die versprochenen 3 11 0., oder man 
solle es gleichfalls abthun, auch nicht mehr gebrauchen uud 
von Niemand besichtigen lasseu. Wolle man dieses nicht, so 
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so ll e man es ihm ausliefern und erlauheu, dafs er es au König 

nrax, an den Pfalzgraf<-n oder an nnd •re Orte verkaufe, "o er 

Hoffnung habr, es gut anzuw erden, und wo es nach Verdienst 

bezahlt werde. Filr den Pf iler in der Redt.itz sei ihm ziem

liche Belohnuug versprochen worden. Alle \Vt•rldeute und auch 

sonst Jederma nn habe an der \Viederherstellung dess<>lhen ver

zweifelt. Ab er er habe dieselbe übernommeu uud mit brstem 
Erfolge ausgeführt, eir em Rath rla durch bei 700 fl. erspart und 

den Pft'iler mit sein er Kunst, die ihm Gott verliehen, so fest ge

macht, dafs er e\\ iglich 11icht mehr . chadhaft werde. Er ver

lange dnfür nieht mehr als 50 fl , ob \ ohl die vor Ulm einem 

i\Jeister aus Aug~burg, der ihuen zn ihrem GelHili einen Hath 

gegeheu, dafür· allein eiu jährliches Leibgeding von 50 fl. ver-

\Vasser so grofs, dergleichen iu 50 Jah r e n ni c ht gl1-

w es e n, gieng ohugefähr einer Spanne uuter das ~I es. inge Täf
felein am Sand und thät allenthalben grofseu Schadeu." 

Dieser letzteu Notiz zufolge mochte al.-:o ums Jahr 1500 
Wasstrsnoth iit Nü1·ub erg gewesen sein und dies tri fft gt> ra de 

in die Zeit der Händel der Stadt Nürnherg mit Veit . tofs. 

\Venn nnn nach Joseph Baader's eigner Angabe (ße itr. I, 
S. t 9) "der A usrlruck " ;.prudc' " zur damali!ren Zeit an eh 

einen crhabeten Ort, eine BuhrH", ein Gerüste mit Bo ge n 

und P fe i I e r n ·' bed PII tet, so ha t man bei dem ,:grof!!en werk 

der prucke u'' sicherlich an nichts A nclen:s zu denken, als an 
ein zur Zeit der Hochwasser zu be nutzendes Brückengerlist, 

an eine 1'\o _hhtücke, die sich leicht aufschlagen und h•i<'h l wie-

sprochen haben. 1\lan solle das "'erk durch ein Pn 3Icistcr aus der wegnehmen liefs, wi e dergleichen Veit Stofs in Kralwu auf 

Aug!obtu·~· oder Ulm besichtigen la:,.eu, deun zu Nüt·uberg sei 

}{einH, der das verstehe. •' 
Dt!r Pfeiler im Hednitzflus. e war unzweifelhaft eiu B r ü

c k e 11 pferler, nud aus Vett Stofse 11 s Thätiglu~ it an demselben 

geht als ge\\ ifs herYor. da .s er ~ich mit Brückenbau bes('häf

tigte und da1 in Erfahrung hesafs . Ir. eiuer von Hrn. D Nag

ler in Nr. 36 cles Stuttgar' lt"'' KunslhlattP.s, .Jahrua ng 1847, 

S. 142 rnitgetheiltt•n Urkunde hc i fst es von Veit Stofsens Thä

tigkeit und Stellung i u Kr a kau wie folgt: 
:,Dy Herren Jungk und Ald vo11 sun oirlicber Guti~l<eit und 

guode, dy sy haben czu meister Vito de hilde nsnitczer umb 
seyner touent und kunst wil le, dy her denue an dt•r u1ossen 

tofle zu unsir liben frawen be'tni. it hot, und iu Yereirlunge 

derseihe noch irczegen wirt, habe rly gunst und gnode gethan, 

dafs her frey sitzen und wonen sol dyw eyle her lebit und un
sir mitburger ist: entbinden ya ,·on allen g t· bungen als schlofs, 

wochiu, berngelt und sunst wa s dy stad autrit, oue alle an

fechtunge und hindrrnisse. dan11n e sal her auch wtdir gutwil
lig St"yn so man yn fordern "ird, czu rateu. zu gebewdeu der 

Kirchen adir der stad noch seyn en besteu Yernemen. Sn n der 

s u n s t '"' a s d o a n t r i t n o c k b e r c h a f t a I s b a w e n u n d 

brueken YOr seynem bawse, sal her es ... . bal 

d e n a I s an dir b o r gi r mit s e y n e n n o c k b er n. '' 
Es i t die Letzte wo! nur so zu deuten: Die \V eichsei 

oberschwemmte zu Zeiten die Stadt Krallau uud m:le-hte Vor

kehrungen nöthig, um die Pas~age auf den Stral'sen zu ermög

lichen, und diese Vorkelmtngen (Nothbrüdi:en) mufstrn yon den 

Nachbarn hergeste 11 t und d l!n•u Kosten von ihnen bestlitten 

wer·den . " ' as iu Krakau die \V eichsei, that in Nürnberg die 

Pegnitz. \Vir lesen in der Nürnberger Chronik ..-om J. 1445: 

l,In der Fasten, 1Uitwoch vor S. Grrgoriitag, den 10. April , 

k am ein grofser "rassergufs. slund bis Pfir g~ten und that in 

und aufsc r!.alb der Stadt uusiiglieheu Schaden''; de gleichen 

yom Jahre 1452: "An St. Pouli ßekehrnu!!s-Tag kam ein grofs 

Ge äs~cr, !!ie"g rings umb U Fr:luen Capell, fuhrete alle höl
zerneu Brücl<en hinweg. ~lau l{Qnt bey disem \Va ser YOn 

keiner Stete zu du anderu kommen, denn nnr auf der Stadt

mauren;" de~gleichen vom Jahre 155 t: ,,Dieses Ja hr ward das 

eigne Kosten vor sein em Hause halle herstellen miisseu, worin 

er also dort Erfahru n!r eu gesamm elt hatte .• Ei u ~olches Brucken

gerüst in ~rof~eo Aus dehuungerl zur Herstellu ng der Possage 

bei \Ya ·sersuo h konnte wohl 30 fl . für Eisenwerk erfo rde rn, 

und konnte auch die Ge'' ährnng eiues jahrliehen Leibged inges 
von 150 0 , wenn sich die \Vas.:-er·snoth häufig wiederh olte 

und V. Stofs da für das auf eig-uc l' osten gefertigte Nothger üst 

der Stadt \'Orhielt : rechLfe1 tigen . Von einem solchen ;\ot hge

ni te lwnute V. Stofs wohl sauen: , ma n oll~ es noch ein mal 

prüf e u UtHI wenn es gerech t ht fnnden werde, ihm cla_ B

dungene au zahle :. ·'. Ebens c, ko unte er VO ll einem I'O lcben 

\Verl{e, \Ve un man es nicht bezahlen wolltt>, fordern : " man 

solle es 11 icht g e brauchen. soudPrn zerlegen und zun ichte 

machen·'. i\1it einem Sebaldnsgrabe lassen sich dagegen olche 

Forcieruugen nicht zu:am meureirnen. 
Das kleine Brückeuwerk, wofUr V. Stofs 3·1 fl . fordert e und 

vom Rath 22 fl. erhalten so !ltt' war wohl unz\Y ifelhaft da .. lo

dell zu einem Brlickengr.ruste fur glei chen Zweck, d h. bei 

\Vassersnötben. Bei einem solche n konnte man woh l darau 

denken, dafs es an König llax, an dem Pfalzgrafen oder an an

dern Orten, die in gleicher Lage wie 1 ' lirnb erg und Krakau wa

ren, Käufer finde j was sollte aber König 31ax oder der Pfalz

graf oder andere Orte mit dem lllodell zu einem Seb aldus

grabe machen, das für sie gar keine Bedeutung hatte ? - Es 
~ufs daher sowohl bei "dem grofseu werk der pruckeo", als 
bei dem , !deinen prucken werck" alle und jede Bezieh ung auf 

das Sebaldusgrab unhedingt und in aller Hinsicht in Abrcrle 

gestellt werden. Herr Archivsco n ~enator Baacler ahnete , als 

er eine solche Verm uthuug aussprach ·ol nicht die Tr·ag

'Yeite seines Ausspru('hs und billigt es o-ewifs seih t nicht, 

wenn das oben erwähnte illüller-Kiunzinger-Seubert', che Werk 

es als ausurmachte That ache hinstellt: .. Veit Stofs habe 

gröfsere und kleinere !llodelle flir da, Sebaldusgrab ge fertigt, 
sei wegen deren Bezahlung mit dem Rath in ~treit gerathen, 

und P. Vrscher olle da\'OD zum Theil Gebrauch ue~acht haben." 

Solche aller Kritik haare, nur zu fal -cheo Ku tsl nschaunn

gen führeude, aber als ganz au~gemacht hingeste llte An

gaben ind kein Gewinn für die Kuostg clrichte. Ein kunftiger 
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SchriftsteHer nimmt sie als haare 1\Iünze an, schreibt sie nach, 
und so pflauzt Sich die ir·rige Angabe fort, die doch nichts 
mehr und nichts weni{ter bedeutet, als dafs sie an einem wohl
erworbenen Verdieust einen Raub begeht. 

Ich halte es für Schuldigl{eit, gegen derartige Angriffe auf 
P. Vischer's Ruhm und d('Ssen selbständiges }{ünstlerisches 
Schaffen in die Schranken zu treten, nnd glanbP, dafs das Wir
kern im Gebiete der Kunstgeschichte vor Allem anf wahrheits
getreue Da1·stellung und gthörige Sichtung des Ueberlieferten 
gerichtet sein müsse) und dafs es der grofse 1\Ieister wahrhaftig 
ni cht verdi~>nt, fortwährend und von so verschiedeneu Seiten 
in seinen Rechten gekränla zu werden. 

1\'Jeiniugen. Döbner. 

Ein jüu~et.•es Rii.tlaselbnell. 

Neu vermehrtes Rath Büchlein, mit allerhand Weltlich- und 
Geistlichen Fragen, sampt clereu Beantwortungen. 

Das Rockenbüchel hei"fs sonst ich, 
Wer langweilig ist cler kauff mich, 

Er find in mir viel ldnger Lehr. 
. !Hit vexier, ralhen ufi anders meh1·. 

Gedruckt im .Jahr 1655. 
o. 0. (Niirnberg, !\'lieh. Eudter). 3 7

/ 8 Bog. 8. m. Titelholzschn. 
- In Nliruberg (J{irchenbibl ). 

Gegen cias alte (s. Serapeum 1858, p. 239) erscheint die
ses vielfach verändert uud, z. B. im Anfaug mit flachen Witzen, 
vermehrt. So beginnen die "politischen Fragenre: Rath, was 
ist das best am Bie1·? Antwort. Das einem nicht bleibt stecken 
in Zähnen. Unter den 27 "politischen Sprichwörtern" hinge
gen, welche den Schlufs bilden, sind einige bessere Sachen. 
Hier ansgewählte: 

Recht wäret lang, Warttmb? Vrsach, man brauchts selten. 
Er l<an fliegen ohne f. 
Das ist der \Velt Art, das die Warheit auff die Feyertag 

spart. 

1\lel heist offt Fel, und Nix heist offt Pix. 
Was die Fürsten geig~>n, müssen die Vnterthanen tantzen. 
TliorheH zu gelegener Zeit, ist die g·röste Weifsheit. 
Spü·len ist kein Kunst sondern auffhören. 
Gedulten, schweigen und lachen, hilfft manchen aus schwe

ren Sachen. 

·- Dies und eine "Frage", welche an Modernes anldingt, 
bild et die ganze Zuthat. Abdruck derselben dürfte deshalb am 
Platze sein. 

Zehen Ding in der Welt starck sind. 
Deren eines das andere überwind. 
Das eilffte aber, wie man Iist, 
Stärker als all Zehen ist: 
Such nach, reim recht, du wirst es finden, 
Vnd den rechten Verstand ergrüuden. 

Der St ein ist starck, dat ff keiues beweisen, 

Wird doch zerschlageu von dem Eise u. 
Das Eisen ist starck doch nimb in acht, 
Es wird vom Fe u e ,. weich gemacht. 
Das Feuer ist sta1·ck, so es brennt an, 
das Wasser es ausleschen kau. 
Das Wasser ist starck mercke mich, 
die '" o I c k e n ziehens übersieh. 
Die W u I c k e n seynd starch: Iautren geschwind, 
werde zertheilet von dem Wind. 
Der vV in d bläst starck, und viel zerbricht, 
der nt a 11 n ist Stärcl{el' llCht sein nicht . 
Der M a n n ist starcl{, aber der Wein 
Vberwindet ihn ufi thut das sein. 
Der Wein ist starck, und machet blind, 
Der SchIa f f Stärcker ihn übrrwind. 
Der Schlaff ist Starck, aber der TodL, 
Ist ~lärcker als die letzte Noth. 
Jedoch Gottes Gerechtigkeit 
mit Stärck den Tod übertrifft weit. 
Dann durch den Propheten spricht G 0 t t, 
Die Gerechtigkeit errettet vom Toclt . 

Nürnberg. E. Welle1·. 

Zeu~nisse des Batlas zu NÜI•nbei•g übei• Hand
werks- Redli«!ltkeit und Elu•sarnkeit. 

Von Jos. Baader, l~:önigl. Archivconservator, in Nürnberg. 

Es ist bel{aurlt, mit welcher Aengstlichkeit die alten Ge
werl<e uud Innuugen über "Redlichkeit und Ehrsamkeil des 
Handwerl(s" gewacht nnd wie sorgfältig sie alle Berührung mit 
Personen und Sachen vermieden habeu, die ihrer Ansicht uach 
"nicht re dlich" gewesen. Gewerksgcnosseu, die sich gegen 
dergleichen Satzungen und Vorurtheile etwas zu Schulden lwm
men lit>fsen, wurden iu Verruf gethan und bei eioheimischen 
und auswärtigen Innungen als "unredliche Leute" denunziert. 
Der Rath zu Nürnberg aber war schon in alter Zeit weit ent
fernt, solchen Ansichten beizustimmen. Es wurden ihm von 
Zeit zu Zeit Fälle vorgelegt, zur Entscheidung, ob sich einer 
des Handwerks unredlich gemacht. In den meisten, ja fast in 
allen Fällen, lautete Bescheid und Antwort verneinend. Hier 
etn Paar Beispiele, wie er Handwerkern ein Zeugnifs ertheilt, 
die sich des Handwerks nicht unredlich gemacht: 

1) Wir Burgermeister und Rathe der Stadt Niirmberg -
nachdem uns unser Burger Jörg Merck, ein Hutmacher, an
bracht hat, wie er anfserhalb unser Stadt au .Enden, da er zu
arbeiten Willens, nothdurftig wäre, Urkund zu haben der Hand
lung, die sie~ kurzvergangner ZeH seinenhalb vor unsern ver
ordenten Rathsfreundeu an d,er Ruge zugetragen hätt, mit Bitt 
ihme dieselben mitzutheilen - bekennen offenlieh an diesem 
Brief, dafs wir auf solich des Mercl{en Ansuchen und Bitt ge
meldte unsere Rathsfreuude an der Ruge haben vernommen, 
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und findeu: Als etliche ~1eistcr Hutmacher-Handwerks in unser 

Stadt diesen Jörg nlercken umb deswillen, dafs er, als der son
sten nit Arbeit bekommen mügen, den Nachtmetstern *) zu dem 

Ausführen der heimliehen G mach mit seinem PfHd gefuhren, 

seines Handwertes für unrecilich achten wöllen, seyeu bede Theil 

für gedachte uusere Hathsfreunde an der Rug **) kommen, und 

daselbst nach Verhöre dieser Sachen ein Entscheid gangen, 
dafs dem Mercl{en berührte sein Handlung filr ungefabrlich ge

acht und er nichts weniger seines Handwertes redlich seyn und 

gefürdert werden solle. Defs zu Urlumd haben wit· ibme dem 

:Mercken diesen Brief mit unserm zuruclt aufgcdruclüem Seluet

Iusigel be.igelt geben, am Dienstag den letzten des .1\lonats Ja

nuary 1531. 
2) 'Vir Burgermeister und Ralh der Stadt Nürmberg -

nachdem uns Conrat Gunt7;enpach, Sattler zu A mberg, anbracht 

bat, wie er von etlichen seines Handwerks unredlich zu machen 

und zu verhindern unterslanden werde, nmb deswillen, daf er 

ein \Veibsbild zu cter Ehe genumen hab, die nicht ehelich ge

boren sey= mit fleif~ io-er Bitt, dafs wir ihm Url\uud mittheilen 

"ollten, wie e in gleichem Fall bPy dem alller -Baudwe1 k in 

unser Starlt gehalten, und oh ein l\l eislc•r desseih en Haudwet ks 

solcher Ursach halb allda gehindert werd 1~ : - also bel\eunen 

wir tl!ld thun liund offenlieh an di r sem Brief, dnL ' ·ir auf ge

meldt des Guulzenpachs Ansuchen und Bitt die geschwornen 

~Iei-ter Saltlt•r-Hand v-erks in tlll~ r Stadt beschicken und be

sprachen Jns::-en, finclen aber tdt allein bey deaselben, dafs die 
ehelich oder unehelich Geburt ' der \Yeiber ihre l\läuner an dem 

Hond werk nicht verhindere, sonelern wir seyeu auch in Betrach

tung cler ßillichkeit für uus elbs des Gemüth~, dafs wir der

gleichen Verhinderung, ob sich der J emand in unser Stadt an

ma~set, leeine n-egs gestatten oder g edulden wollten . Defs zu 

Urlmud hahen ' ·ir genanntem Guntz enpach diesen Brief mit un

serm zurnck aufgedrucktem Secret In igel besigelt geben am 

Dinstag 9. Aprilis 1532. 

*) Reiniaten zur Nachtzeit die Cloaken. 
**") Das sogenannte Rugsamt oder llanrlwerltsgericht, vor dem die 

Gewerbsangelegenheiten, die Uebertretung der Handwerks
und Polil.eiordoungen etc. verhandelt ,·nuden. Es '"ar zu
sammengesetzt au' fünf Rath. herro, einem Amtsschreiber, 

einem ubstituten und einem Rugsl\.necht. Es fanden wöchen\

lich 2 Sitzungen statt. 

K lenler-Behne ,·ont J. :.1..&31. 

Ein alter Kalender \Om Jahre 1431 enthält für jeden nio

nat des Jahre {rt'reimle Yor.chriften. "eiche länrlliche Arbei
ten ma 1 Yrrrichten, und ·ie man leben und die Ge~undheit 

pflegen so I. Oie alles ist zugleich durch colorierte Bilder 

yeran chanlicht. Die Reime lauten also: 

Jenner. 

Genner pin tch genant, 
trinken vnd essen ist mir bekant; 

In disem monet ist nit gut 

Von dem menschen lassen plut 

Nicht ensalbe dein gebein, 
So der mon treit (trägt) wasser heim 

Pa,Ym czweigen (propjen) und heusser pawen 

rat ich dir mit trewen. 

\Ver gen oder rei~en so] 
Dem gelingt des wcgs nit gar wol. 

Hornung. 

Hornung pin ich genant, erkenn mich, 

Geest du nackeot, es gereut dich. 

In disem monet ist gut lassen (zu:r Ader). 
ysse vnd trinck zu masseo. 

Dy fus nit salb noch eowasche, 

\Venn der mon scheint in dy fische. 

Gut trank soltu uemen. 
Dy strafs di mach (mag) dich nit gelemen. 

'\\''er frawen den nymet (minnt), 
Das kint di vallende sucht gewint. 

nlercz. 

Ich pin geheissen mercz, 
Den pflng ich hy auffstercz . 

In disem monat las kein plot, 

Doch so ist sweispaden gut. 

Des heuptes sol man schonen, 

\Van in dem wider ist der mon: 

Du solt zu ader lassen v~d padcn, 

Das ist gut an allen schaden. 
Der oren erczney so] man entpereo, 

Du solt auch nit den part scheren. 

Appril. 

Appril pin ich genant, 

Ze rechter zeit 

Ich dy reben besneid. 

Durch das lant 

In disem monet oym dich nit an, 

Lassen zu der median. 

\Ven der mon ist in dem stier, 

So czwige pn\ m vil oder vier. 

Hewser pawen da~ ist gut, 

Samen seen kein nucz thut. 

Las dich kein arczet wei en. 

Den Hals heilen mit ey en. 
(Schlu r~ folgt.) 

(llit einer Beilage.) 

Verantwortliche Redartion: Dr. G. 1\. Fromm a u n. Dr. A. y, E 1 e. 

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

U. E. Se bald' sehe Buchdruckerei. 
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1865. August. 

Chronik des germanischen Museums. 
An die Spitze unseres heutigen Berichtes haben wir die Anzeige 

zu stellen, dafs die diesjährige Generalversammlung des Gesammt

verwaltungsausschusses unserer Anstalt auf den 2. October und fol

gende Tage anberaumt, resp. ausgeschrieben worden ist untl dafs 
den llauptverhandlungsgegenstand dieser Conferenz, auf welcher die 

unterm 3. Oct. v. J. mit der Vorbereitung der Wahl eines neuen 

I. Vorstandes betraute Commission über ihre bisherige Thätigkeit in 

ausführlicher Weise zu referieren gedenltt, e!Jen die Vorstandsfrage 

bilden wird. 
Dieser Notiz haben wir die sehr erfreuliche Mittheilung folgen 

zu lassen, dafs der laut unserer vorjährigen August-Chronik von II. 

DD. den Fürsten von Schwarzburg zu ßudolstadt und zu 

Sondershausen dem german .. Museum huldvollst zum Geschenk 

bestimmte Abgufs des grofsen, prachtvollen Grabdenkmales l{önig 

Günthers von Schwarzburg aus dem Dome zu Frankfurt a.M., 

von dortigem Bildhauer Antonio Vanni trefflich aus!{eführt, wohl

behalten nunmehr hier eingetroffen ist. Unserer Grabsteinhalle, einem 

Theile unserer Sammlungen, auf dessen Vervollständigung wir be

sonderes Gewicht legen, und dem erst vor Kurzem als Stiftung Sr. 

Majestät des Königs von Hannover ein Abgufs der interessanten 

Grabp Iatte des heil. Be r n ward von H i I desheim eingereiht wer

den lwnnte, ist mit diesem fürstlichen Geschenke, dessen Herstel

lungskosten sich auf mehr als 300 Thlr. belaufen, eine neue glänzende 

Bereicherung zu Tbeil geworden, die uns auch um deswillen schon 

äufserst willlwmmen sein mufs, als wir unseren Wunsch, die auf 

unsere Zeit gekommenen Grabmonumente deutscher Kr1nige des Mit

telalters in plastischer Nachbildung in den Hallen unseres deutschen 

Nationalmuseums zu vereinen, durch Erwerbung dieses prächtigen, 

dem Andenken des heldenmüthigen Günther geweihten l{unstwerkes 

seiner Erfüllung um ein Wesentliches näher gebracht sehen. 

Tritt Angesichts solcher Zugänge mehr uud mehr die Nothwen

digkeit an uns heran, den zur Aufnahme der Grabmonumente be

stimmten Raum durch Hinzunahme des südlichen l{reuzganges zu 

erweitern, so können wir es nur mit Dan]{ erkennen, wenn wir in 

unserem Vorhaben, diese noch unbenutzten Räumlichkeiten zur Auf

nahme von Sammlungsgegenständen herzurichten, in so freundlicher 

Weise uns gefördert sehen, wie dies neuerdings von Seite des Hrn. 

Kaufmann und l\Iagistra tsrath C. l\t ö II er in Würzburg geschah, 

der von den alten sog. Butzenscheiben, wie solche zur Verglasung 

dieses Kreuzgangs verwendet werden, hier am Orte aher schon 

ziemlich vergriffen sind, eine gröfsere Partie uns zugehen liefs. 

liöchten ähnliche Sendungen von anderer Seite folgen, dann würde 

die Verglasung auch dieses Raumes bald vollendet und derselbe sei

nem Zwecke, der Aufnahme vaterländischer Iiunstwerl{e, endlich 
übergeben werden ]rönnen 1 

Ueberdies war das german. 1\luseum in den letzten Wochen von 

Fremden in ganz aufsergewöhnlicher Weise besucht, namentlich wäh

rend des, gegen Ende des 1\lonats dahier abgehaltenen II. bayeri

schen Bundesschiefsens; und standen auch den Theilnehmern an letz-

terem unsere Sammlungen unentgeltlich offen, so gestalteten sich 

gleichwohl die durch den Verkauf von Eintrittsl{arten erzielten Ein

nahmen überaus günstig, denn es flossen der Anstalt in der Zeit 

vom 1.- 28. August auf gedachtem Wege nicht weniger als 504 fl. 
24In. zu. 

Hinsichtlich der nunmehr erschienenen 3. Auflage des "Weg
weisers durch die Sammlungen des german. Museums" verweisen 
wir hier auf das am Schlusse d. BI. enthaltene Inserat. 

Neue Pflegschaften wurden errichtet zu Cilli (Steiermar]{) und 

Norden (Hannover). 

An neuen Geldbeiträgen brachten die letzten 4 Wochen folgende: 

Aus öffentlichen und Vereins- Kassen: Von der Ober
amtscorporation S p a ich in g e n 5 fl. und von der Stadtgemeinde 
Pappenheim 2fl. 42kr., sodann von der Handels- und Gewcrbe
l\ammer für den Kreis B r i xe n 5 fl . 50 kr. und von der Bürgerge-
sellschaft zu U 1m 3 fl. ( einm.) · 

Von Privaten: A a c h e n: Regierungs-Referendar von Graud
Ry 1 fl. 451tr.; Ansbach : Wilhelm v. Anns, 1{ . Bez.-Ger.-Sehetär, 
1 fl., 1\arl Behringer, Kaufmann u. Handelsgerichts-Assessor, 1 fl. und 
2 fl. ( einm.), Ernst Bub, l(aufmann u. Handelsger .. Assessor, 1 fl. 
30 kr. ( einm.), August Doll fu fs, lc Bezirltsger.- Seluetär, 2 fl., Kar I 
Frank, lc Notar, 1 fl., Wilhelm Greiner, lc Stadtrichter, 1 fl., Georg 
Hauber, J(aufmann u. llandelsger.-Assessor, 1 fl. 30 Iu. (einm.), Ju-
1ius Hetzel, Hanfmann u. Haudelsg-er.- Assessor 1 fl. 30 Irr. (cinm.), 
v. Jenisch, lc Generalmajor, 1 fl., Friedrich Küster, lL Stadtger.-As
sessor 1 fl. ; B o z e n: Gustav Ritter v. Hof! er, Dr: med. u. Gutsbe
sitzer zu Schlofs IOebenstein, 1fl. 101u.; .Fürth: Dr. S. Hollstein, 
praltt. Arzt, 1fl.; Göttingen: Collaborator Becli:er 1fl. 451tr., 
Dr. Ilentze, Collaborator, 1 fl. 45lir.; Kiel: Advoliat Heinr. Gustav 
Brandt 1 fl. 45 Iu., 1\aufmar.n G. Brandt 1 fl. 45 kr.; H ö n i g s b er g 
i. P.: H. JUckus, stud. med., 1 fl. 45lu.; Landstuhl: Dr. Karl Gei
ger, praht. Arzt, 1 fl.; Leipzig: Dr. phil. W. v. Zahn 1 fl. 45 h. 
(statt früher 1 fl.); L e oben (Steiermark): Jos. II erzog, Bürger u. 
CommunaiLeamter, 3 fl. 30 Iu. (einm.), Adolf Michael, Je k. Berglwm
missär, 2 fl. 20 h. (einm.), Albert Miller Ritter von Hauenfels, Pro
fes8or an der k. 1{. Bergalu1demie, 4 fl. 40 Iu.; M ü n eh en: Dr. J. 
Friedrich, lc Univers.-Professor, lfl. 30kr.; Oppenheim: Geiger, 
grofsherzogl. hess. Bau.Candidllt aus Theodorhalle, 1 fl.; Pappeo
b e im : Crämer, gräfl. Dom.-Seluetär, 1 11. 12 ltr.; S t. P e t er s b ur g: 
Hofbuchhändler Röllger 1 fl. 45 Iu.; PI a u en i. V.: Dr. Fr. August 
Arnstädt, Oberlehrer am Gymnasium mit Realschule, 1 tl. 45l<r., 
Dr. H. W. Höhne, Gymnasial-Oberlehrer, 1 fl. 10 Iu., Dr. Hugo Leon
hardt, Gymn.-Oberlehrer, 1 fl. 10 ltr., Dr. C. Fr. 1\leutzner, Vicedi
relltor des Gymnasiums mit Realschule, 1fl. 10kr.; Regensburg: 
Dr. C. l\Johr, Lehrer an der l{reis-Gewerbschule, 1 fl. 12 IH., Adolph 
Peters, Besitzer des Gasthofs zum goldenen Kreuz, ] fl. 12lu, Aug. 
Riesch, k. Rechtsanwalt, 3 fl., llugo Graf von Walderdorff, 1{. lt. I<äm
merer, auf Hauzenstein 5 fl; U Im: Würrich, Bauinspel•tor, 1 fl. 30lu.; 
Vilshofen: Jos. 1\oller, ßierbrauer, in Windorf, lfl., Th. Mayer
bofer, Thürmermeister, 1 fl. 

Unsern Sammlungen giengen aufserdem, wie wir hiemit dankend 
bestätigen, während des letzten ~lonats folgende Geschenke zu: 

I. Für das Archiv. 
J. A. Banfeld in Hofheim: 

3282. Gerichtlicher Bescheid der gräflich Hatzfeldischen Vogtei zu 
Volcl{ershausen. 1668. Pap.- Abschr. 
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Dr. M. B. Kittel, Je Lycealprofessor u. Rector der Gewerb
schule, in Aschaffenburg: 

18,446. Uers., die Bau- Ornamente aller Jahrhunderte an Gehäuden 
dt•r k. b. Stadt Aschaffenburg; 15. Lief. 1865. 4. Prgr. 

18,447. Jahres-Bericht über d. k. Gewerbs-Schule zu Aschalfenburg, 
186!- 65. 4. 

Königl. Studien- Anstalt zu Miinnerstadt: 
18,448. Uies., Jahresuericht, 1864 65; nebst Programm. 4. 

Hessischer Verein für die Aufnahme mittelalter
licher Kunstwerke in Darmstadt: 

18,449. Oers ., Denl{mäler der deutschen Baulmnst; 5 Tafeln. 1865. 2. 

III. Für die Kunst- und Alterthums
sammlung. *) 

Stadtrath zu Oggersheim : 
4870. 2 Abdrücke des ältesten Gemeindesiegels von Oggersheim. 

Vorstandschaft des pegnesischen Blumenordens zu 
Nürnberg: 

4871. Bronzemedaille auf das zweihundertjährige Bestehen des Blu
menordens. 

Chr. Flinzberg, Seifensiedermeister, in J{oburg: 
4872. ,,Eydes-Erldärung", gedrucl1tes Einzelblatt von 1738. 

F. L. Strasburger, l<auflllann, in Neuwied: 
4873. Cölner Albus von 1633. 

Meurer, Licentiat, in Ca lienberg: 
4874. ~ Photograph1een nach einem romanischen Kelchfufs in der 

Hofldrc!Je zu Dresden. 
4875. Die Thürme der J{irclte zu Gaithain, Federzeichnung. 

W. Pleika1·t von Gemmingen, grofsherzogl. bad. Hof
marschall, in lfarlsruhe: 

4876. Photographie aus einem Turnierbuche des Frhrn. Gank von 
Kochendorf, von 1612. 

Direktorium des Witte- und Huecke'schen Waisen
hauses in Libau: 

4877. ~luden- oder Wespenthaler Herzogs Heinrich Julius v . Braun
schweig, 1599. 

4878. Thaler Johann Ernst's zu Weimar u. seiner sieben Brüder, 
1617. 

4879. 2 Th11ler Johann Georg's I. von Sachsen, 1620, 1630. 
4880. Sterbelhafer desselben, 1656. 

*)Berichtigung. Der Geschenkgeber von Nr. 4860 u. 61 ist Herr Stadt
syndikus Pfitzner in Schweidnitz. 

4881. Albertusthaler des letzten Herzogs Peter von Curland, 1780. 
Dr. Gustav Schmidt in Göttingen: 

4882. San1mlung von 30 mitlelalterl. u. neueren Silbermünzen. 
4883. 11 Bleiabschliige von solchen. 

Ludwig sen., kgl. llofapotheJ,er, in Crofsen: 
4884. 4 Silbermünzen des l{urfürsten Joachim I. von Brandenburg. 

C. Mayer, lhittenverwalter, in Bodenmais: 
4885. Block mit eisernen llandschellen, Strafwerl~:.zeug. 

Kaspar Löhle in Wan~en: 
4886. 2 hölzerne Beilfassungen und 4 Pfahlüberreste aus den Pfahl

bauten bei Wangen. 
Anton Peter, ),, Je Gymnasialprofessor, in Troppau: 

4887. 31 Copien gemalter Wnppen. 
4888. 3 Lackabrlriicl'e von Siegeln der Stadt Troppan. 

C. W. Neumann, Oberlieutenant und Platzadjutant~ in Re
gensburg: 

4889. 3 Denare v. 13. Jhdt. aus dem Funde zu Stadtarnhof bei Re
gensi.Jurg. 

4890. Silberner Jeton auf die Vermiihlung Ludwig's von Bayern, 
1810, und 6 ldeinere Silbermünzen neuerer Zeit. 

Julius Seyffert in Pilsen: 
4891. Prager Grosehen von I\g. Wenzel 111. 

Backofen, Glasermeister, in Nuruberg: 
4892. Nürnher~er Pfennig von 1585. 

Platz er, Landrichter, in Sulzbach: 
4893. Silbermedaille mit der erhöhten Schlange u. Crucifix, v. 1527. 
489-t Salvatorthalt>r J(önig Gustavs von Schweden, von 1559. 

0. Koschel, Wirth,chafts-lnspektor an der kgl. Irrenanstalt Son
nenstein zu PirnH : 

4895. Spitzgroschen von Ernst, Wilhelm und Albrecht zu Sachsen, 
von 1478. 

I. I. Durchl. die Fiirsten Günther zu Schwarzburg
Rudolstadt und Schwarzburg- Sondershausen: 

'4896. G~' psabgufs des Grabdenlm1als l<önig Günther's von Schwarz
bure- au:> dem Dome zu FranHurt a. M. 

Karl Hammerschmidt zu Nurnberg: 
4897 . .Ein bei FHbrik- Schleichach im Steigerwalde aufgefundener 

Stachelsporn. 
Anton Eisen, Juwelier, in Wien: 

4898. Richtschwert mit verziert. Griff u. Pergamentscheide, 16. Jhdt. 
Adolf Peters, Besitzer des Gasthofs zum goldenen Kreuz, in 

Regensburg: 
4899. Messinguecl,en mit der Reliefdarstellung des Sündenfalls, 

15. Jhdt. 
4900. Bruchstück einer verzierten Bronzeplatte, 17. Jhdt. 

Chronili der historischen Vereine. 
Mit t heil u n g e n der Je }{, Cent r a I-Commis s i o n zur Er

forsch u n g und Er haItun g der BaudenkmaI e. Herausgege

ben unter der Leitung Sr. Excelleuz des Präsidenten der l{. lL Cen

tral- Commission Joseph Alexander Frdherrn von II eifert. Redac

teur: Anton Ritter v. Perger. X. Jahrgang. Juli-August. Wien, 

1865. 4. 
Die Kirche S. Zeno in Verona und ihre Kunstdenltmale. Von 

Dr. Eduard Freiherrn von Sacl\en. (l\Iit 3 Tafeln und 21 Holzschnit

ten.) - Die Stiftskirche zu Inosterneuburg. Von Dr. IL L. (llit 

3 Holzschnitten) - Ueber den Codex mit den Entwürfen zn den 

bron;renen Standbildern in der llofkirche zu lnnsi.Jrulc Von P. -

Besprechungen. - Corresponclenzen: Die Restnuration der Pfarr-

·kirche zu St. Jacob in der Stadt Prelauc. Von Fr. Benesch. -

Die Restauratiou der Pfründner- Spitalcapelle in der Stadt Skuc. 

Von dems. - Bericht i.iber die neuesten Ausbesserungen im cas

lauer lüeise. Von dems. - Oie Fortsetzung der Restaura~ionsbau

ten an der Decanatlurehe zu l\faria HimmeHahrt in Chrudim. Von 

Fr. Schmoranz. - Stadt tmd Schlols Winterberg in Sild-Böhmen. -

Alterthi.inrliche Funde aus Ingrowitz und Lösch in Mähren. Von 

l\lodz Trapp. - Alterthiimliches aus dem Burggrafenamt Tyrol. 

Von Jos. ThHller. - Notizen: Das im .Marktflel•en Chorostlww im 

Czortkower l{reille aufgefundene Grab. Von l\1. Potock. - Münzen

fund n<1chst dem Dorfe Radiow ,. Herrschaft Strasnitz, Ung.- Hra

di~cher lireises in l\lahren. Von M. Trapp. - Statue des heiligen 

Wenzelaus am Schlosse Lauf. Von Dr. Sighart. - Der niederlän

dische Flligel<dtar im Dom zu Prag. Von D. R. 

Beschreibung des 0 b er a m ts 0 ehr in g e n. Herausgege

ben von dem Königlichen statistisch-topographischen 
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Bureau. Mit drei Tabellen, einer J(arte des Oberamts und zwei 

Ansichten. Stuttgart, II. Lindemann. 1 65. 8. Vlll u. 372 Stn. 
l\1 arg a r e t a V 0 n Ra V e n n a. Pommer'sches Lebensbild aus 

dem fünfzehnten Jahrhundert von Th. Pyl. Zur Feier der fünfzig

jährigen Vereinigung· Neuvorpommerns mit Preul'sen herausgegeben 

von der Gesellschaft für Pommer'sche Geschichte und 

Alterthumsl\unde, Neuvorpommer'sche Abtheiluug. Greifswald, 

1865. 8. 4 7 Stn. 
Memoireset Oocuments publiec par Ia Societe d'his-

toire de Ia uisse romande. Tome XX. H1stoire de la cite 

et du canton des E«1uestres. Suivie de divers autres opuscules. Par 

F. de Gingins-La- arra. Lausanne imprimerie Georges Bridel. 1 65. 8. 

Preface. - Histoire de ]ll cite et du canton des Equestres. -

Tableau historique et genealogique des sires de Gex. - Chartes re

latives an fief rle l'archeveque de Besan~on. - ·a~emoire sur l'ori

gine de la maison de Savoie. - Note sur I ori!!'ine de Ia maison de 

Blona ·. - 1 'ote sur Gu de Faucirrny, eveque de Geneve, et ·ur 

sa Parenk. - Essai historique sur Ia souyerainete du Lyonnais. 

Les trois Burchard, archeveques de L ·on au Xe et XIe siecle. 

Essai sur Ia divUon et l'administration politique du L onnais. 

Note sur une charte de Saint-Maurice. - Sur un nouveau comte de 

la Bourgogne allemanique. -: Sur l'annee de Ia mort de Rodolphe 1. 
- Sur les allianccs matrimoniales des comtes des Genevois. - La 

Treve de Dieu dans Ia Transjurane. - Notice sur l'histoire de comtes 

de Biandrote. - Recherehes sur Ia donation faite au monastere de 

Fruttuaria, p:n Otton- Guillaume. 

Bulletin monumental ou collectian de memones 

sur les monuments historiques de France, publie sous les 

auspices de Ia Societe fran~aise d ' archeologie pour Ia 

conservation et la description des monuments natio

n a u x, et rlirige par l\1. de Caumont. 4-. Serie, Tome 1., 31. Vol. 

de la Collection. Nr. 4-. Paris et Caen, 1 65. 8. 

Notice sur les instruments de paix, par ~1. l'abbe Barraud. 

(Suit~.) - L'ancien höpital d'Aubrac en Rouergue (le petit St.-Ber

nard de Ia France); par ll. Victor Advielle. - Essai sur les But

tes du Bignon et autres vrstiges analogues que l'on rencontre dans 

le departement de Ia :uayenne; par M. J.- A. Lefizelier. Oe

scription de fa tour d~ Houdan, par ~1. A. de Dion. 

Koninldijk oudheidkundig Genootschap te Amster

d a m. On der Bescherming van Z. I. I\oning Willern III. Verslag 

over den Jare 1864-. 8. 10 Stn. 

a c h r i c h t e n. 
LlterRtut·. 

Neu erschienene Werke. 

44) Breve chronicon monasterii heatae .lariae virgi

nL Lambacensis ordinis sancti Benedicti. Supe

rioribus approbantibus. Anno ah incarnato domino JIDCCCLXV. 

A fundato monaslerio DCCCIX. , umtibus Lambacensibus. 

8. 56 Stn. 
Diese Buchlein ist zunäch·t für die litglieder de· ßenedicti

nerllosters Lambach bestimmt und gewahrt in Kürze einen Ueber

blick über die Geschichte des elben. D1e Darstellung beruht auf 

den url,undlichen 1'achrichten über das 'tift und von 1616 an &uf 

den Hauschroniken. 
Lambach liegt an der Traun im Hau rucl· viertel; ein Tame 

wird bereits in der 11itte des achten Jahrhunderts gemmnt. Uas 

Inoster ward von Bi chof Adalbero von Würzburg im Jahre 1056 

aestiftet und die Z!fhl der Aebte beläuft ich bi~ jetzt auf 51. 

Als Verfa ser de~ chriftchen nennt ich am Ende desselben 

P. Pi u s c h miede r, Archivar, und es dürfte nicht zu bezweifeln 

sein, da~ derselbe noch Bedeutendere leisten wird wenn er fer

ner seine . ufse den bi tori chen tudien zuwendet. 

45) Die Capitularien im Langobardenreich. Eine rechts

gc chichtliche Abhandlung ·von D r. AI fr e d Bore t i u s, Privat

docenten der Rechte an der Univer ität Berlin. Hslle, Verlag 

der Buchhandlung des Waisenhause . 1864. . XIY, 195 Stn. 

Ueber die Entstehung die~er chrift gibt zunäch t das Vorwort 

de· Verfasser .Aufschlufs~ der nach dem Tode . erkel die Bearbei

tung des Liber leais Langobardorum fur die onumenta Germaniae 

übernahm. Die e letztere be. teht aus den in der ditte de achten 

Jahrhunderts zum Abschlu se gelanalen Edikten der langobardi. eben 

1\önige und der Capitularien, welche päterhin nach der Eroberung 

des Landes rlurch die Franken von den ver chierlenen Beherrschern 

de selben gegeben wurden. Bei genauerer Durchsicht diese Stoffes 

gelangte Herr Boretins zu der Ansicht, daf~ mancues in der frühe

ren, Perlzischen Capitulariensammlung Aufo-eführte nicht in den Kreis 

königlicher Gesetze gehört: und dafs darin nicht elten Vcr-chieden

artige~ und Unzusammengehöriges zu einer und derselben Verord

nung verbunden sei. An der Hand der nach einer An~icbt noch immer 

unentbehrlichen .-\u gabe der Capitularien von Baiuze gieng er auf 

die im Auftrage der Gesellschaft fur altere deut ehe Geschichte yon 

1 19 bis 1 35 gefertigten Handschriftenveraleichungen zurück, stellte 

damit noch andere Angaben über einschlägige Hand chriften zu

sammen, welche besonders durch die ittheilungen der Akademien 

von Berlin und Turin zu seiner 1\enntnil gelanaten, und henützte 

vorzüglich auch lerkel's Abhandlung über das •hayerische Volks

recht im eilften Bande des Archivs. Die Veröfrentlichuna die·er 

Ergebni e chien ihm um so mehr geboten da die zweite Ausgabe 

der Capitularien in nahe Au icht gestellt i t: und sein Yerhältnifs 

zu den onumenta Germaniae und dem berühmten Leiter der Uer

au gabe der~eJhen verpflichtete ihn nur "zu um so sorgfaltigerer 

Prüfung seiner Ausstellungen, zu einer um o mehr rein sachlichen 

Kritik'·. In drei Capiteln behandelt er die Gesetzgebung bei den 

Langobarden : die in dem Lanaobardenreich gebrauchten Capitular· 

handschriften und die ein:r.elnen im Langobardenreich zur Geltung 

gekommenen Capitularien. 

In dem er ten Capitel bahnt ich der •arfa-ser durch einen 

geschichtlichen Ueberblick der Entstehung der langobardi eben Ge· 

setzaebung den ''eg zu einen päteren Unter-uchungeo. Sowohl 

an dem Edikt des Honig Ricbard als an den Gesetzen König Luit

prand' sucht der~e)be zu erwei en dafs die 'erordnungen der Kö· 
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nige zwar in ihren Namen erlassen und unter Beirath der obern 
Würdentrager und der Grofsen des Reiches verfafst wa.ren, ihre 

Geltung als förmliche U!'Jd dauernde Landesgesetze aber nur durch 

die Genehmigung des Volkes erlangten. Selbst bis in die spätere 

Jrarolingische Zeit hinab ist von dieser Genehmigung des Volkes in 

ganz unzweideutigen A.usdrücl\en die Rede. Freilich erfahren wir 

nichts über die Form, in welcher dieseihe ausgesprochen wurde, 

worauf es doch wesentlich anlwmmt, und wonach allein ihr Werth 

zu bemessen wäre. An eine eigentliche Discussion ],ann sicherlich 

nicht gedacht werden, und so scheint die Sanction in einer Art sym

bolischer Handlung bestanden zu haben, wodurch zugleich mit der 

Genehmigung die Promulgation des Gesetzes und die Verpflichtung 

des VoJI,es zur Haltung desselben ausgesprochen wurde. Wichtiger 

ist jedenfalls der Nachweis, dafs neben den eigentlich königlichen 

Gesetzen schon in dem alten Langobardenreiche viele ungeschriebene 

Rechtsgewohnheiten bestanden, welche wie die Edikte rechtliche 

Kraft hatten, und dafs endlich auch manche Capitel aufbewahrt sind, 

welche zwar dem langobardischen Rechtskörper sich anschliefsen, 

aber demselben nicht einverleiht worden sind. Herr Boretius nennt 

sie die Extravaganten des langobardischen Gesetzbuchs, und rechnet 

dahin unter andern das Memoratorium de mercedibus Comacinorum, 

sowie einige Verordnungen der Könige Luitprand, Rachis und Aistulf. 

Dieser Unterschied _gieng, wenn schon in anderer Form, auch auf 

die karolingische Zeit über. Schon für diese im allgemeinen unter

scheidet der Verfasser die Capitularien, welche er Capitula legibus 

addenda nennt, als solche, welche mit Genehmigung des Vollles ge

geben waren, die Capituluria missorum, welche der J(önig zwar von 

sich aus, aber gewöhnlich am Schlufse eines Reichstages erliefs, und 

die Capitularia per se scribenda, welche bei verschiedenen Gelegen

heiten l\urzer Hand verfaf"st und vollzogen wurden. Daran reiht 

sich nun die sehr gewichtige, aber zugleich höchst schwierige Frage, 

in wie weit die allgemeinen, aufserbalb Italiens verkündigten Capi

tularien auch für Italien Geltung erlangt haben, und nach welchen 

Kennzeichen die ausschliefslieh für Italien geltenden aufzufinden und 

festzustellen sein dürften. Die Untersuchung wird sehr erschwert 

durch die Vers-chiedenheit der in Italien lebenden Nationalitäten, 

für welche alle fränkischen Capitularien, wo nicht die Langobarden 

ausdrücklich genannt werden, gleiche Geltung haben mufsten, ynd 

durch den Umstand, dafs auch die ausdrücldich für Italien bestimm

ten Capilularien zwar als eine .Erweiterung der langobardischen 

Gesetze, aber nicht als Zusatz zu dem amtlichen Corpus edicti er

scheinen. Endlich fehlt es für die Zeit von der fränldschen Er

oberung bis zum Entstehen des liber legis Langobardorum an einem 

festgestellten Canon der im Langobardenreich in Geltung gewesenen 

Capitularien. Eben d~wegen bat die Kritik, wie der Verfasser 

meint, vor allen über die einst in Italien in Gebrauch gewesenen 

Handschriften der Capitularien zu entscheiden, und hier nun eröffnet 

sich das Feld, auf welchem er zu neuen, von dem von Pertz früher 

angewendeten Verfahren abweichenden Ansichten gelangt ist. 

Nachdem wir auf diese Weise den Standpunkt des Verfassers 

klar zu machen gesucht haben, würde es zu weit führen, ibm in 

die Einzelheiten des von ihm gelieferlen reichhaltigen Materials fol

gen zu wollen. Im zweiten Capitel durchgeht er die in dem lango

bardischen Reiche gebrauchten Capitularhandschriften, und sucht den 

Werth derselben gegen einander abzumessen und festzustellen. An

ziehend und lehrreich sind insbesondere die Untersuc!IUngen über 

die so wichtige Handschrift in dem ltärnthnischen Kloster St. Paul) 

\ 

über die Gesetzsammlung des Lupus u. s. w., über die beiden 

Handschriften des Domcapitels zu Ivrea und die Handschrift der 

kaiserlichen Bibliothek in Paris. Die beiden Handschriften von Chigi 

und della Cava bieten einen Schlüssel zur Entstehung des liber Je

gis Langobardorum, dessen Abfassung der Verfasser in das erste 

Jahrzehend des elften Jahrhunderts setzt, so dafs sich die Gesetze 
späterer Kaiser an dasselbe anschliefsen. 

Nach solchen sorgfältig vorbereitenden Untersuchungen mufste 

das dritte Capitel über die einzelnen im Langobardenreiche zur Gel
tung gelwmmenen Capitularien nothwendiger Weise das umfang

reichste und folgewichtigste werden. Es beginnt mit dem Hinstaller 

Capitular von 779 und reicht bis in die Zeit Kaiser Beinrich's III. 

Wir heben unter anderm beispielsweise den vierten Abschnitt über 

die Reichsgesetzgebung der Jahre 802 und 803 hervor, woselbst 
die Capitularien Karl's des Grofsen sowohl aus den Nachrichten in Ein

hard's Lebensbeschreibung als aus den Annales Laureahamenses treff

lich erläutert worden sind. Eigenthümlich ist des Verfassers Ansicht 

über die Entstehung des Capitulare Aquisgranense von 809, dessen 

Inhalt er in zwei geschiedene Theile zu trennen wünscht. In sol

cher Weise ist die ganze Reihe von Abhandlungen voll feiner und 

scharfsinniger Bemerkungen, die, wenn sie auch nicht überall als un

umstöfslich gelten können, doch sicherlich, wie der Verfasser wünscht, 

zur Anregung und Förderung der Wahrheit dienen werden. A. F. 

46) B i I d e r h e ft e z ur G e sc h ich t e d es B ü c h e r h a n d e I s 

und der mit demselben verwandten Künste und 

Gewerbe. Herausgegeben von Heinrich Lempertz, 

Buch- und Kunsthändler, Inhaber der Firma J. l\1. Heberle. 

Cöln, 1853- 65. Verlag von J. 1\-1. Heberle (H. Lempertz). 
gr. Fol. 

Mit der eben herausogekömmenen letzten Lieferung beendet, 

liegt dieses schöne Werk nunmehr in 65 Tafeln mit 280 bildliehen 
Darstellungen in Kupferstich, Lithographie, Farbdruck und Holz

schnitt, vom entsprechenden Texte begleitet, vollständig vor. Wir 

haben in Bespre-chung der einzelnen Hefte das Verdienst des Gan

zen wiederholt gewürdigt, so dafs uns nur noch die Mittheilung 

übrig bleibt, dafs das vorliegende Erinnerungen an die Buchhändler 

Chr. Fr. Perthes in Gotha und M. Th. Du Mont .in Cöln, sowie an 

J. M. Heberle, den Stifter der Firma des Herausgebers, enthält. Zu

gleich sind Haupttitel, die Titel der einzelnen Abtheilungen und das 

Register mit ausgeg.eben. Zum entsprechenden Einband des Pracht

wer],es hat der Verleger Decken mit geprägten Verzierungen im 

Grolier'schen Stile und mit vier einge)assenen, nach wirldichen Me

daillen in Hochdrude ausgeführten Medaillons anfertigen lassen. 

47) Das Steinalter der Ostseeprovinzen LiY-, Est

u n d K u r I an d u n d e i n i g e r a n g•r e n z e n d e n L a n d s t r i -

ehe von C. Grevinglt. Nr. 4 aus den Schriften der ge

lehrten estnischen Gesellschaft. Dorpat, l 865. 8. 118 Stn. 
Mit 2 Tafeln in Holzschnitt. 

Unterstützt von der engen Begrenzung des zu behandelnden Stof

fes, fügt der Verfasser der bereits so umfangreich gewordenen Lite

ratur der Gräberfunde eine l\1onographie hinzu, welche durch die 

Art der Behandlung geradezu mustergültig genannt werden mufs 

und so über den Bereich des zum Vorwurf genommenen Gegenstan

des weit hinausgeht. Nach einer, wie in der Schrift selbst mit Recht 

hervorgehoben wird, bisher weder in Jlleinerem, noch in gröfserem 
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lUafsstahc versuchten l\lethode wird zunächst eine genaue Aufzählung 

und Beschreil>nng- der in den Ostsecprovi11zen und angrenzenden 

Landstrichen gefundenen Strinwerl\zeuge gegeben, daran unter Be

rücksichtigung von Stoff, Form, Anzahl. und Zwecl{, sowie der Ver

breitung in Bezug auf die bestehenden ethnographischen Verhältnisse, 

eine Sichtung und Anorrlnung der in dem bezeichneten Areal be

l~annt g-ewordenen Reste des Steinalters gelmiipft, und nach einer 

Erörterung der Fundstellen in geologischer Bezil'hung, wie einer 

Vergleichung der Ergebnisse mit denen der wissenschaftlichen Be

handlung desselben Gegenstandes in Finnland, Südlithauen, Ost- und 

\Ve~tpreul'sen, Pommern und Skandinavien, als !\litte! einer Alters- und 

Zugehörigkeitsbestirnmung, Geschichte, Sage und Sprachforschung in 

den Bereich der Untersuchung gezogen. Bleibt das Resultat der 

letzteren immerhin ein noch ungewisses und verhaltnilsllläl'sig ge

ringes, so liegt die Ursache davon in der Entlegenheil des Stoffes. 

Das Ver 'ahren aber, denselben naeb l\löglichkeit uns nahe zu brin

gen, l~ann kein anderes sein, als das hier vorgezeichnete. 

Aufsätze in Zeitschriften. 

Ausland: Nr. 28 f. Oas l\luseum fur nordische Alterthümer in Ko

penhngcn. 1._Frz. Maurer.) 
Biene: :Nr. 21 ff. Beiträge zur böhmischen Pflanzensagenkur;de. 

(Aifr. Waldau.) - Nr. 22. 1\urzer Abrils der Geschichte der 

Getreidemiihlen. lWilhelm Anton.) 

S 1 a v. BI a t t er : 6. 11ft. Die Hussen Galiziens, ihre Geschichte, ihr 

öffentliches und gesellschaftliches Leben. - Das Zipserhaus. 

Chi I i an e um: VII 2 ff. Uebt·r Glasmalerei. (Or. E. Frhr. v. Bibra.) 

Dioskuren: Nr. 28ff. E1ne Fahrt nach Belgien. X. Antwerpen. 

Ocffentliche Oeulonaler. Das Museum. 

Euro p a : Nr. 32. Zur Gci>chichte der Chiromantie. 

Illustr. Familienbuch· V, 9, S. 310. Ueber Sprichwörter und 

sprichwörtliche Redensarten. (R. Simsoo.) S. 315. Der Ta-

bak. Eine kulturgeschichtliche Sliizze. 

Familien-Journal: Nr. 31. ßunn und seine Umgehungen. -

- Nr. 32. Zur Geschichte des Ringes. Culturhislorische Skizze. 

(R. Ra!!chke.) - Die Falltenbeize. 

Grenzboten: Nr. 30, S. 142 ff. Der Bauernhieg in Tyrol. -

Nr. 31, S. 161 ff. Das 1\abinet der Kupferstiche und Handzeich

nungen in Berlin. - Nr. 32. ~larkte und l\lessen im miltelal

terlichen Deutschland. 
Hausblätter: 15. llt'ft, S. 229. Monströser Prozefs einer deut

schen J{aiserstothter gegen ein Bettelweib (zwischen 1637 und 

1662). (L. A. Wamkönig.) 

II ei m garten: Nr. 34:. Die Linde. Culturhistorische Sldz.ze. -

Oie alte Hofburg in ~lüuchen. 

Eva n g.- r c form. l\ i r c h e n 2. e i tun g: Mai. Zur Geschichte der 

rcl"ormirten Kirche in Deutscl.land. 

Magazin f. d. Literatur d. Ausl.: Nr.30-32. Die Streitigl\eiten 

der Papste mit der 1\rone , ·on Frankreich. (II. IJcnsler.) -

Nr. :32. Der ßaum-Cultus der Ct>cheu. (Alfr. Waldau.) 

Protestant. ;\lonatsl>lätter f. innere Zeitgeschichte: Mai. 

Conrad ~lut1anus Hufus. Lebensbilder eitles llumanisteu im Zeit

alter der Reformation. - Der Reformations-Versuch von Hiero

n)'mu.s Sa\ onarola. Ein Sitten- und Charakterbild Italiens am 

Ende des 15. Jahrh. - Juni. Die Wartburg. Ein Blatt aus der 

Geschichte der Burggrafen von 1 hüringen. (A. Schäfer.) 

Illustr. deutsche 1\lonatshefte: Nr. 11 (107), S. 501. Das 
Wappen der l\lunchener Bäcker. (Hans Weininger.) - S. 531. 
Die Wünschelruthe. (li. Emsmann.) 

1\1 o r g e n b I a t t: Nr. 31 ff. Uas Cricket und andere Ballspiele. Ein 

Beitrag zur Geschichte der englischen Voll,sspiele. 

Deutsches l\luseum: Nr. 29. Zur Geschichte der deutschen Stand

bilder. Eine Skizze. (Wilhelm Buchner.) .:._ Nr. 30. Der ge

schichtliche Pragmatismus. (Ad. Helfferich.) 

Schles. Provinzialblätter: Juli. Der Schlesier Hauswesen. (Ar. 

vin.) - Die Partluämer- oder Partirer-lnnung in Breslau. (Jul. 

Neugebauer.) - Parttirer- Articols- Brieff wegen der Wahreu. 

Ao. 1542. (Jul. Ulrich.) - Beitrag zu einer Sammlung schle

sischer Sprüchwörter. - Blumen aus Rübezahl's Garten. Sage. 

(F. Zeh.) - Pcterwitaer Geschichten und Urkunden. - Opitz, 

bresl. kaufmännische Patrizierfamilie. 

Recensionen und Mittheilungen über bildende 1\unst: 

Nr. 26. Holbein's :l\Iadonna und ihre neuen Deutungen. (A. 

Woltmann.) 
Bremer Sonntagsblatt: Nr. 29fT. Die Patrizier in Lübeclc Cul

turgeschichtlicbe Skizze. (Heinr. Asmus.) - Bremen's Schützen. 

wesen in alter Zeit. ( H. A. Schumacher.) - Nr. 31 f. Das !Xi· 
belungenlied. (Hugo Me) er.) - Nr. 32 f. Bremen und die Grün· 

dung- Riga ·s. (H. A. Schumacher.) 

1\lünchener Sonntagsblatt: Nr. 31. AlteLeichenordnungen. (J. 
Baader.) - Nr. 3:J t'. Der hl. Johannes Capistranus in Nürnberg 

und seme wunderbaren K-Fankenheilungen. (Ders.) - Verhot 

gegen das Zutrinl~;en. - Der Oelberg lKotouc) bei Stramberg 

in )Jahren. (K. B. Khür.) t 

Wochenblatt d. Johanniter-Ord.-Balle)' Brandenburg: 

Nr. 31. Beguinen. - Nr. 33. Zur Geschichte der deutschen Per· 

sonennamen. 

Oesterr. Wochenschrift: Nr. 27 f. Kunstgeschichtliche Waode· 

rungen durch das li. k. österr. 1\lu::eum. 

Allgemeine Zeitung: Beil. zu Nr. 219. Aus der Vorzeit. l. Zu 
den Pfahlbauvölkern. 

Ba,yer. Zeitung: i\lrgnbl. Nr. 206tf. Das altaugsburgische Fesl
jahr. II. Im l\1onat Januar. (Dr. Ant. Birlinger.) - Bad So· 

den und_ Schlofs Iespelbrunn im Spessart. (llermann Oelscblä· 

ger.) - Nr. 209. Historische 1\liscellen (aus 1615 -1700). -

Nr. 210. Bayerns innere Lage im Jahre 1634. (Söltl.)- !Xr.218. 

Aud1enz der Nürnbergischen Deputation bei dem Churfürsten Max 

.Joseph im J. 1802. 

VeJ•ntiscllte N aell.rlcltten. 

78) Aus dem unlängst ausgegebenen Jahresberichte des Vereines 

für den Ausbau des Domes von Regensburg pro 164: enl· 

nehmen wir Folgendes. Am südlichen Thurme wurden im verwi

chenen Jahre die noch :r;richt vollendeten Eckpfeiler, welche den 

Uebergang vom Viereck in das achtecldge Stock werk des Thurroes 

begleiten, mit den reich\'erzierten Endungen gekrönt, sodann noch 

Beseitigung der Rüstung, soweit sie entbehrlich geworden, die Ga· 

lerie am Fufse des Achteckes hergestellt. Am nördlichen Tburme 

mulste vorerst die Restauration des bisher bere1ts bestehenden Banes 
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zu Ende geführt werden, was Lis Mitte des l\fonats Juni geschah. 

Am 29. Juni wurde der erste ~tein für den Neubau am nö~dlichen 
Thurm feierlich geweiht, und am 2. Juli derselbe auf den Thurm 

an seine Stelle versetzt. Zunächst fand nun das dritte Yierecltige 

Stockwerk seinen Schlufs, indem es his zum Beginn der Fenster 

hergestellt, und ebenso jeder der vier Ecl\pfeiler zu gleicher Höhe 

aufgeführt wurde. Was die zur Erreichung dieses Zieles verwen

deten Mittel betrifft, so ist zu hemerl<en, dafs die Gesammteinnahme 

70,8G8fl. 291<r., die Ausgabe dageg-en 66,490f1. 41ln. betragen, folg

lich ein .. Utivrest von 4377 fl. 48 kr. sich er,zeben hat. Noch erüb

rigt, die Aufgabe des Baujahres 1865 zu bezeichnen. Oie Rüstung 

des Achteckes am nördlichen Thurme ist, nachdem eine Schicht von 

6 Fufs hinauf versetzt worden, um 46 Fufs zu erhöhen. Die für 

den südlichen Thurm bestimmten Statuen, welche im Winter und 

Frühjahr vollendet worden, sollen aufgestellt, dann die noch am 

dritten Stockwerl{e befindlichen Gerüste beseitigt werden. Die Auf

zugriistung d11gegen ist bis zur Höhe der Galerie am Achtecke zu 

bringen, der Helmunterbau und die Wölbung des Achtechs zu ver

setzen. Der nördliche Thurm soll bis zum Schlusse der Fenster im 
Achtecl•e gebracht werden. 

79) In der Angelegenheit der 1\Iünsterrestauration in Ulm 
- Br!mt~i• ist durch einen Beschlufs der würltemb~rgischen zweiten Kammer 

-Xr. ll ein günstiger Wendepunl{t eingetreten. Die Regierung hatte näm-

lich eine E:xigenz von 50,000fl. aus dem Restvermögen des Staats 

als aufserordentlichen Staatsbeitrag zu dem Bcm bei den Ständen 

Rohringen lassen, die auch in der Sitzung am 17. gewährt worden 

I ist, unter der Bedingung, dnfs die Staatsverwaltung und die Stif-

!Dw. · tungsbehörden zu Ulm über einen angemessenen Restaurationsplan sich 

1
' baldigst yerständigen. Die beigefügten Erläuterungen der Regierung 

bezeirhnen zugleich fol~ende Arbeiten als die dringendsten: die Wie

derherstellung des nordwestlichen Treppenhauses, die angefangene, 

aber seit einem Jahrzehend unterbrochene Restauration der ganzen 

Westfronte des Thurmt>s, sowie des Thurms• im Allgemeinen; ferner 

die Restauration des Chors, der sich in einem kläglichen Zustande be

findet, belangreiche Renovierungsarbeiten im Dachstuhl u. s. w.; über

haupt müsse eine gröfsere, in Zusammenhang vorzunehmende Re

stanrationsarbeit ins Werl{ gesetzt werden, wodurch allein in wirk

samer Weise einem weiteren Verfall des grofsartigen Baues vor-

. gebeugt werden I{önne. (111. Z.) 

80) Der alte Rittersaal des Doms zu Bildesheim wird 

(a ; !'- für den Aufenthalt des 1\onigs daselbst während der }Janöver im 

·September unter Leitung des Dr. J{ratz restauriert. Der grofse, 

architeldonisch schöne Saal enthält an der östlichen, nördlichen und 

westlichen Seite gut erhallene Gobelins, währenu die Südseite mit 

Fresken geziert wird, welche l\Jomente aus der ältesten Hildeshei

mer Geschichte, sowie die Bilder Karls des Grofsen und Ludwigs 

des Frommen darstellen. (Dies.) 

81) In Rot t we i I ist bel{anntlich vorigen Herbst das prächtige 

altrömische Mosail<bild "Orpheus" aus seiner Fundslätte in 

einem Aderfeld zwischen der Stadt und der Saline Wilhelmshall 

gehoben worden, da es dort trotz des darüber errichteten schützen

den Gebäudes sicherlich zu Grunde gegangen wäre. Nunmehr wird 

das Kunstwerl< in den Fufsboclen der St. Lorenzkapelle eingefügt 

werden, welche schon die lwstbare Dursch'sche Sammlung von al-

ten Ilolzschnitzwerl<en in sich birgt. (Dies.) 

82) Bei dem Abbruch der alten Klostergebäude zu H i l des-

heim, welche dem Neuhau des Waisenhauses Raum gehen sollen, 

hat man am 9. Juli in dem neben der ehemaligen Kirche gelegenen 

Flügel, in welchem sich ursprünglich das Refectoriurn befand, auf 

einer sogenannten Spiegelwand in einem Flächenraum von etwa 8 

Quadratfufs die Darstellung der Einsetzung. des Ahend

m a h I s, in Te m p er a m a I er e i aus g e fil h r t, e n t d e c I< t. Die 

Darstellung scheint im Ganzen hörhst originell auf!!efafst und mit 

einer glänzenden Farbenpracht entworfen zu sein, l<ann aber leider 

nicht genau besf!hrieben werden, weil viele der Figuren ganz zer

stört und sieben nur zum Theil erhalten sind. N11ch Aussage der 

Chronisten rührt diese .Malerei von dem im Anfange des 15. Jahr

hunderts in diesem Inoster lebenden Franzisl\anerbruder Johannes 
Piscalor her. (Dies.) 

83) Eine der schönsten Antiquitäten- und Kunstsamrn

lungen Deutschlands Jwmmt im nächsten Monat (September) un

ter den Hammer, und wird wahrscheinlich in alle Welt zerstreut 

werden. Es ist die berühmte Sammlung des im vorigen Jahre in 

K ö In verstorbenen Rentners A. J. Es s in g h, an deren Zustande

kommen er schon seit seiner Jugend gearbeitet und die er mit 

grofsem Verständnisse, allerdings auch vom Glücl\e begünstigt. durch 

Aufwendung von sehr bedeutenden Summen zu einem'seltenen Reich

thum gebracht hat. Der eben erschienene Hatalog, dem Illustrationen 

beigegeben sind, zerfällL in drei Abtheilungen und zählt an Kupfer

stichen und Pergamenlmanuscripten mit l\Iiniaturen 208 Nummern, 

an Antiquitäten, Hunstgegenständen, Curiositäten 1713 und an Ge

mälden aus verschiedenen Schulen und von sehr bedeuteßden illei

stern 304, im Ganzen also 2225 Nummern. Unter denselben befin

den sich ganz vorzügliche Arbeiten von Elfenbein, herrliche alte 

Kirchengeräthe und ausge*ichnete Glasmalereien. 

(Augsb. Postztg.) 

84) Am pommerseben Plönsee bei Lübtow sind Reste 

von alten Pfahlbauten entdecl{t worden, welche Prof. He

ring in der N. Stett. Ztg. beschreibt. Die Baustätte nimmt einen 

Raum von 140 Schritt Länge und 120 Schritt Breite ein. Fast 

sämmtliche Pfähle sind von Eichenholz, 4-16 Fufs lang und 8-10 
Zoll dicl\. Thonscherben, lHei!'sel und Hammer von Stein, lUeifsel 

von Bronze, Wirthschaftsabfalle, Tbierschädel, Geweihe, verlwhltes 

Getreide etc. fand man an der Stelle, in der oberen Schicht aber 

auch Geräthe von Eisen. Dafs der Pfahlhau durch Feuer zerstört 

worden, ist deutlich sidtbar. (l{orr. v. u. f. D.) 

85) Ein bedeutendes Urnen I ag er ist bei dem Dorfe K I ein

Jeseritz, Nimptscher Kreises (Schlesien), entdeckt worden, inte

ressant sowohl durch den unversehrten Zustand der Urnen, als durch 

deren Form und Inhalt. Bei dem Nachbardorft! Pudigau wurde schon 

vor längerer Zeit ebenfalls ein Urnenlager aufgefunden. Aus beiden 

Fundgruben besitzt der Lehrer .lHichael in Pudigau schöne Exem

plare und ist gern bereit, darüber nähere Auskunft zu ertheilen. 

In Nirnptsch ist der Landbriefträger Girndt im Besitze einer Anzahl 

Urnen und anderer Alterthiimer, die für ihn keinen Werth haben, 

sicher aber für manchen Sammler Interesse haben würden. Viel

leicht trägt diese Andeulung dazu bei, die gedachten Gegenstände 

entsprechenderem Gebrauche zuzuweisen. (Sag. Wochenbl.) 

86) Im Dorfe Seifersbach bei l\Iittw~ida (Sachsen) ist kürz

lich beim Umbau eines Stallgebäudes ein Fund gemacht worden. 

Ein Pfahl in dem Erdhoden Iiefs nach seiner Herausnahme einen 

nach unten gekehrten Topf in der Tiefe von etwa 11/ 4 Ellen er-
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kennen. Mit diesem Topfe waren an 4000 Stück Brakteaten 

aus der Zeit Heinrich's des Erlauchten (1220-1288) bedeckt. 
(Dass.) 

87) Die königliche Bibliothek in Stuttgart ist neuer

dings durch den handschriftheben Nachlafs des Geschieht

schreibers Frhrn. v. Spittlcr bereichert worden, der 1810 
als württcmbergischer ~linister starb. Diese Cullectaneen verbreiten 

sich über die verschiedensten Zweige der Geschichte. (lll. Ztg.) 

88) Obgleich der Zeitraum abgelaufen ist, auf welchen der 

deutsche Bund den Verein für Deutschlands ältere Ge

schicht s ll und e in Schutz genommen, so haben doch neun Regie-

rungen auch im Jahre 1864 ihre seitherigen Beiträge gespendet. 

Der [{assenbestand der Gesellschaft betrug am Schlusse des ver. 

gangeneo Jahres 25,478 tl. (Dies.) 
89) Die Zusammenl\.unft des Gesammtvereins der deut. 

s c h e n Ge s c h i c h t s- u n d A I t e r t h u m s f o r s c h e r in II a J b e t· 

8 ta d t ist auf die Tage vom 18. bis 22. Sept. festgesetzt und wird 

am 23. mit einer gemeinschaftlicheu Fahrt nach Gernrode u. Thale 

geschlossen. Die Halberstädter wissenschaftliche Gesellschaft hat 

auf Antrag des Localcomites bereits eine Anzahl von Fragen zur 

Erörterung empfohlen, welche fur Halberstadt und dessen Geschichte 

sehr wichtig sind. · (Dies.) 

Inserate und Bekanntmachungen. 
15) Antwort auf die Anfrage in Nr. 7, Sp. 295 des 

Anzeigers. 

Das daselbst abgebildete Zeichen, welches sich auf einem Grab

male des 15. Jahrh. zu Gnesen befindet, halte ich für eine Haus· 

marl{e. Der Gründe, welche man gegen diese Ansicht geltend ma

chen könnte, gibt es nur zwei. !\]an könnte nämlich sagen: 1) dafs 

dieses Zeichen seiner Gestalt nach nicht eine Hausmarl\e sein könne, 

oder 2) dafs Hausmarken überhaupt nicht auf Grabmälern vorkom

men. Aber heide Gründe sind leicht zu widerlegen: 1) Es lassen 

sich zahlreiche Hausmarken nachweisen, welche ähnlicher, fast ganz 

gleicher Gestalt sind (vgl. die Hausmarken 7, 35, 41, 44, 65, 69 in 

Nr. 5 von 1864 und Nr. 4, 9, 19, 28 u. v. a. in Nr. 5, 6 u. 7 von 

1863 dieses Anzeigers; die von mir im 12. Hefte der ~littheilungen 

des histor. Vereins f. Steiermark publicierten IJausmarl\en Nr. 24, 
51, 74 etc.) und 2) lwmmen in verschiedenen Theilen Deutschlands 

und in anderen Ländern Hausmarken auf Grabsteinen vor, z. B. die 

oben citierten auf den Denkmälern der Friedhöfe St. Rochus und St. Jo

hannes zu Nürnberg, zwei Zeichen auf Grabsteinen zu Leutschau in 

Ungarn (l\littheil. d. Centralkommission, Wien IX, S. IV-V), welche 

ich auch filr Hausmarken halte, mehrere von mir in neuerer Zeit 

auf Grabmonumenten in Steiermark gefundene, welche ich gelegent

lich publicieren werde, u. ·dgl. m.; und endlich ist auch die Zeit der 

Errichtung jenes Gnesener Denkmals, das 15. Jahrh., gerade jene 

Periode, in welcher, wie auch die oben gegebenen u. v. a. Beispiele 

beweisen, die Hausmarken überhaupt noch in sehr lebendigem Ge

brauche waren. Es steht also gar kein Bedenken entgegen, jene 

Figur für eine Hausmarl{e zu hallen. 

G r ä z in Steiermark, im August 1865. 
D r. F r an z I I wo f. 

16) Im Verlage der literar.-artist. Anstal! des ger

manischen l\1 u s e ums ist erschienen und durch alle Buchhandlnn· 

gen zu beziehen : 
Das germanische Nationalmuseum und seine Samm· 

Iungen. Wegweiser für die Besuchenden. l'rlit Abbildungen. 

Dritte umge~nbeitete Auflage. Nürnberg, 1865. geb. 8. 'VIII u. 

72 Stn. Preis 1t1 Thlr. preufs. oder 54 kr. rhein. 

17) Im vorigen Jahre starb im besten Alter der zweite Archi

var am }{, Provinzialarchive zu Stettin, Dr. G. 1\r atz, bekannt durch 

seine besonders, auch im Verein mit Dr. 1{ l e m p in herausgegebenen 

historischen und heraldischen Arbeiren. Leider sind von seinen gros

seren, mit unendlicher Dlühe vorbereiteten literarischen Unterneh· 

mungen nur die "Geschichte der Familie v. Kleist (Bd. I, Urkunden)" 

und " die Städte der Provinz Pommern" veröffentlicht worden. Die 

bedeutende heraldische und numismatische Bibliothek des Verfassers, 

circa 1100 Nummern, darunter das Costenzer Concilienbuch von .. 
1483, ferner Manuscripte von Kress v. Kressenstein hat der 
Buchhändler Stargardt in Berlinerworben und ein Verzeicbnif• 

darüber bereits dem Druck übergeben. 

Die Jahresconferenz des Verwaltungsausschusses des germanischen Jluseums 

wird am 2 . October d. J. und den nächstfolgenden Tagen stattfinden. 

Der Vorstand des gern1anischen Museums. 

Verantwortliche Redaction: Dr. G. K. Fromm an n. Dr. A. v. E ye. 

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

U. E. Sebald'sche Buchdruckerei. 


