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ORGAN DES GERMANISCHEN MUSEUMS • 

.M 8. August. 

Wissenscbaftlicbe Mittbeilungen. 
Die fPränkiselte Dynastie von Grunthaelt. 

Von Dr. Wilh. Rein in Eisenach. 

(Schlufs.) 

1153. Heiligeilstadt 29. Mai. K. Friedrich's I. Schutzbrief für 

das Kl. Hil wartshausen. Marqu. v. G. Zeuge. Uugedruclit *). 
1153. Worms 14. Juni. K. Friedrich's I. Rechtsspruch über 

die bischöflichen Tafelgüter. Marquard v. G. Zeuge. Pe1·tz, 

monum . IV: S. 95. 
1153 (Würzburg). Losl{auf mehrerer Grundbesitzer in Hoppen

lure von der Advol{atie Boppo's. Marqu. v. G. Zeuge . 

Schannat., vindem. I, 184 f. 
1153 (Würzburg). Beschenkung des Schottenklosters durch 

Jen Dechant Worlwin u. A. Heinrich v. Grumbach und 

sein Sohn Heinrich Zeugen. Archiv des histor. Vereins für 

Unterfranken, X VI, 2, S. 136. 
1154. Bamberg 3. Febr. 1\. Friedrich's I. Urkunde, bett·. die 

Uebergabe der Abtei Altaha (Aitaich) an den Harnherger 

Dom. Marqu. v. G. erster weltlicher Zeuge. Mon. boica 

XXIX, I, S. 311 ff. 

1155. Würzburg 29. Oct. K. Friedrich's I. Schutzbrief für das 

*) Die sämmtlichen Zeugen sind: Cuonradus Augustensis episc. 
Gotlescalcus praepositus de Heiligenstat. Heinricus notarius. 
Capellani Hartwicus cantor. Jordanis. Herebertus. Hcinricus 
dux. Ileinricus comes Respo. Rotl101fus comes de Bregence. 
1\Iarquardus de Grunbach. Reinbodo de Roldnge. Ministe
riales Gerewich de Cuphese. Fridericus et Wideldndus et 

Azo cappellani. 

Kl. Lochgarten. Marqu. v. G. Zeuge. WibeJ, diplom. Ho

heuloh. II, 27. 
1156. Würzburg (etwa 13. Jan.) Marqu. v. G. Zeuge bei K. 

Friedrich I. SchuHes, historische Schriften II, S. 362. 
1156. Boumeneburg 10. Mai. K. Friedrich's I. Schutzbrief für 

d. Kl. Hilwartshausen. Marqu. v. G. Zeuge. Orig. Guelf. 

111, S. 463. Montag, S. 75 f. 

1156 (nicht 1155). Würzburg (zwischen 15. und 18. Juni.) 

K. Friedrich I. confirmiert einen Vergleich de dividenda prole 

Bodonis. 1\]arqu. v. G. Zeuge mitten unter den Grafen. 

lUon. boica XXIX, 1, S. 324 ff. Stumpff, hist. Archiv 11, 
S. 19. Ficker, die Heichshofbeamten der stauf. Periode. 

\Vien 1863, S. 75. 

1156. Worms 20. Oct. K. Friedrich's I. l{aiserlicher Stadt

frieden für Worms. Ludewig, rel. msc. II, S. 192. 

1156. Bischof Gehhard von Würzhurg inkorporiert die Paro-

chie Ernskirehen in das Kl. lHünchaurach. 1\larqu. v. G. 
Zeuge. Ussermann, episc. Wirceb. S. 40. 

1157. Würzburg (etwa März.) Confirmation des KJ. Bildhau

sen. Marqu. v. G. ct filii eius Zeugen. 1\lon. boica, XXXI, 

1' s. 409 ff. 

1 t 57. Worms 8. April. K. Friedrich's I. Entscheidung über 

die l\lainzölle. Marqu. v. G. Zeuge. l\1on. boica XXIX, 1, 

S. 3 W ff. Pertz, monum. IV, S. t 03 f. 

1157. Goslar 23. Juni. 1\. Friedrich's I. Schutzbrief für das 

1{1. Walkenri~d. Marqu. v. G. Zeuge vor aJien Grafen. 

'\Valkenrieder Udwnden, I, S. 16 f . 
1157. Harnberg 4. Juli. K. Friedrich's I. Urkunde zu Gun-
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sten des Bistbums Passau. :&larqu. u. sein Sohn Marqu. Zeu

gen. Orig. Guelf. II, S. 578. 
1157. Halle 3. Aug. K. Friedrich's Schutzbrief für das Kl. 

Ichtershausen. 1\'larqu. Zeuge mit drei Söhnen Marqu., Adel

bert, Otto. Ichtershäus. Urk. Nr. 4. 

1157. Schutzbrief des Erzbischofs Heinrich v. Mainz für das 

KI. Ichtershausen. !Uarqu. v. G. u. Söhne Zeugen. lchters

baus. Urk. Nr. 6. 
1158 (nicht 1157). Goslar 1. Jan. Tauschvertrag K. Fried

rich's I mit Herzog Heinrich. Marqu. v. G. Zeuge. Orig. 

Guelf. Ill, S. 466. 
1158. Goslar 1. Jan. K. Friedrich I. belehnt Herzog Heinrich 

mit der Grafschaft Liesgau. 1\'Jarqu. v. G. Zeuge. Orig. 

Guelf. 111, S. 468. 
1158. Würzburg 6. Juni. Bischof Gebhard v. Würzburg gibt 

dem 1<1. Langheim das Dorf Niedertambach. Marqu. v. G. 

u. sein Sohn 1\'larqu. Zeugen mitten unter den Grafen. Schul

tes, dir. diplom. II, S. 138 f. 
1158. Würzburg. K. Friedrich 1s I. Confirmation des KI. Bild

hausen. Marqu. u. sein Sohn Zeugetl. Ussermann, episc. 

Wirceb., S. 43. 
1158. K. Friedrich's I. Urkunde über Kl. Windberg. Marqu. 

v. G. Zeuge. 1\Ion. boica XIV, S. 25. 
1160. Pavia 13. Febr. K. Friedrich's I. Urk. über KI. Wind

berg. ltlarqu. v. G. Zeuge. ~Ion. boica XIV, S. 30. 
1160. Bischof Heinrich von Würzburg gibt Rufsbrunn an Ober

Zell 2.u Händen 1\'larquard's v. G. u. s. Sohnes Marqu. Usser

mann, episc. Wirceb., S. 44. 

1160. Erzbischof Arnold von 1\lainz kauft von dem Abt von 

Schlüchtern eine villa Urefo durch den Voigt des Kl , lUarqu. 

v. G. Guden, cod. dipl. I, S. 234. 
1161. Cumä 29. Jan. K. Friedrich's I. Urk. übet· die .lUarien

abtei in Passau. 1\'Jarqu. v. G. Zeuge. Mon. boica XXIX, 

1, S. 356 ff. 
1161. Heinrich, Bischof v. Würzburg beschenkt das KI. Wech

terswinkel. 1\'larqu. v. G. erster weltlicher Zeuge. Jäger, 

Gesch. d. Frankeulands, IIT, S. 317 ff. 
1161. Derselbe confirmiert einen Tauschvertrog des KJ. Ebrach. 

Marqu. v. G. Zeuge. .!Uontag, S. 77. Lang, reg. I, 243. 
1162. Derselbe beschenkt das Kl. Wechterswinkel. Marqu. v. 

G. Zeuge. Archiv d. histor. Ver·eins f. Unterfrankeil X V, 

1, S. 130. 
(1 162 ?) Derselbe confirmiert eine Zehntübertragung an das 

Kl. Wechterswinkel. lUarqu. v. G. erster weltlicher Zeuge. 

Archiv, a. a. 0., S. 131. 
1163. Würzburg 23. Febr. K. Friedrich's I. Schutzbrief für 

die Thomaskirche in Strafsburg. lUarqu. v. G. Zeuge. Würdt

wein, uova subsid. IX, S. 384. ltlontag, S. 77. 
1163. Mainz, 18. April. 1{. Friedrich's I. Schutzbrief für das 

Rupertskloster. .Marqu. v. G. Zeuge. Gurlen, cod. flipl. I, 

S. 245 ff. 
1163. Pavia 27. Nov. K. Fl'iedrich's I. Urk. über ein Kl. in 

Piacenza. Marqu. v G. Zeuge und comes genannt. Marga

rin. bullar. cassin. li, 179. 
1165. Fulda 29. März. K. Friedrich's I. Schutzbrief für das 

KI. Breitungen. Marqu. v. G. Zeuge. Henneberg. Urkun

denbuch, I, S. 10 f. und sonst oft. 

1165. Würzburg (etwa 23 . Mai). K. Friedrich's I. Urk. über 

die Stadt Staffelstein. Marqu. v. G. Zeuge mit seinen Söh

nen Otto und Adelbert zwischen den Grafen. ~1on. boica, 

XXIX, 1, S. 374 Jf. 
1165. Würzburg 14. Juni. K. Friedrich's I. Schutzbrief für 

das KI. Brombach an der Tauber. ~Jarqu. v. G. Zeuge. 

Guden, sylloge, S. 578. 
1165. Bischofsheim 18. Aug. K Friedrich I. reformiert das 

Kl. Kitzingen. Marqu. v. G., advocatus gen., Zeuge vor den 

Burggrafeil und Grafen. Jäger, Gesch. d. Franken!. 111, S. 
324. 1\'ton. boica XXIX, 1, S . 378 ff. 

1165. Worms 26. Sept. K. Friedrich's I. Entscheidung über 

die Güter verstorbener Geistlichen. Marqu. v. G. Zeuge vor 

allen Grafe11. Pertz, mon. IV, S. 139. 
1166. Boumeneburg 20. Aug. K. Friedrich's I Urk. über die 

Abtei Nienburg. Marqu. v. G. Zeuge. Ludwig, reliq. ms. 

XII, S. 364. 
1167. Bischof Herold's v.on Würzburg Privilegium für das 

Kl. Schlüchteru, als dessen Voigt lt1arqu. v. G. genannt ist. 

Zugleich erscheint er als erster weltlicher Zeuge mit s. Söh

nen, Adelbert u. Otto. Wenck, bess. Gesch. I ., Urk. S. 288 Jf. 
1167. Beschenkung des Schottenklosters zu Würzburg. l\1arqu. 

v. G. Zeuge, später auch seine Söhne Otto und Arlelbert. 

Archiv d. hist. Vereins ftlr Unterfranken, X VI, 2, S. 139. 
1168. Würzburg 10. Juli. K. Friedrich's I. Privifegium für 

das Bisthorn Würzburg. lUarq. "· G. Zeuge mit s. Söh

nen Adelbert u, Otto. JUon. boica XXIX, 1, S. 390 ff. 
1168. K. Friedrich's I. Schutzbrief für das Hospital zu Fulda. 

l'tlarqu. v. G. Zeuge. Schannat, bist. Puld probat., S. 191. 
Funkhänel, in d. Zeitsehr d. Vereins f. tbür. Gesch. IV, S . 489. 

1169. Erfurt 18 . Dec. Erzbischof Christian v. Mainz confir

miert auf Bitten Marqu. v. G. u. Heinrich's v. Heldrungen 

einen Tausch, betr. das Kl. Ichtershausen. Iebtcrshäuser 

Urk. Nr. 9. 

1169. Bischof Herold's v. Würzburg Urk. zu Guusten des Kl. 

BreitungeiL Zeugen Marqu. v. G. mit s. Söhnen Otto und 

Adelbert. Schöttgen u. Kreyssig, dipl<;>m. III. S. 543. 
1170. Würzburg, 26. Jan. K. Friedrich's I. U rk. über. Hei

dingsfeld. Otto v. G. Zeuge nach dem Burggrafen v. Nürn

berg. Mon. boica XXIX, 1, S. 396 ff. 
1170. Erfurt 21. Juni. K. Friedrich I. confirmiert einen Tausch, 

betr. das Klosters Ichtershausen, wobei Marqu. v. G. als Voigt 

genannt wird. Ichtershäuser Urk. Nr. 10. 
1170. Frankfurt 25 .. Juli. K Friedrich I. eonfirmiert einen 

Tausch Z\vischen Landgraf Ludwig u. Abt Burkhard von 

Fulda. l\1arqu. ' ' · G. Zeuge. Guden, cod. dipl. 111, S. 1069. 
1171. Hertwich von Erlaha g·ibt mit Consens des Advoc. Dlarqu. 
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v. G. und des Bischofs Herold dem KJ. St. Lambertsberg 

(Tückelhausen) statt einer Hufe in Kitzingen eine andere. 

Lang, reg. I, 277. 
( 1165-1171 ?) Bischof Herold's von Würzburg Eignungsbrief 

für das KJ. Mönchröden. Marqu. v. G. erster weltlieber 

Zeuge, mit s. Söhnen Otto u. Adalbert. Gruner, Beschreib. 

des Herzog·tb. Coburg, I, S. 370. 
(1 1 .. ?) In einer Bescbenkung des Kl. Reichenbach wird Marqu. 

v. G. (II. oder 111 ?) als Zeuge genannt. Mon. boica XIV, 

s. 426 f . 
1 t 72. Altenburg 21. Juli. U1·k . K. Fl'iedricb's I. Adelbert u. 

Heinrieb v. G., Brüder, als Zeugen . Ein Fragment, zu Leipzig 

befindlich; Naumann , catal. cod. (mss. bibl. senat. Lips.) S . 

231. Gersdorf, in d. Berichten der deutsch. Ges. zu Leipzig, 

1838, s. 45 . 

1174. Fulda (etwa im Juli). K. Friedricb's Urk. über die Gü

ter des Kl. Neuenmünster in Würzburg. Albert u. Hein

rieb v. G. , Brüder, als Zeugen. Mon . boica , XXIX, 1, S . 421 f. 

1176 (lchtersbausen, Nov. oder Dec., am Beerdigungstage Hein

rich's v. G., welcher am 20. Nov. gestorben war). Albert 

v. G. bestellt ein Seelgeräthe für seine Familie in lcbters

hausen. Am Ende beifst es: V. id . Febr. obiit Marcwar

dus pater meus , X VII. kal. Mai. obiit Tuota (oder lnota, 

wie Schlegel las) mater mea, 111 non. Mai. obiit Marewar

elos frater meus, XIII. kal. Jul. obiit Otto frater meus , XII. 

kal. Dec. obiit Heinncus frater meus. Ichtershäuser U rk. 

Nr. 13. 
1179. Erfurt 29 . Juli K. Friedrich's I. Schutzbrief für das 

Kl. lchtershausen . Albert v. G. Zeuge. Ichtershäuser Urk . 

Nr. 15. 

1180. (August). K. Friedrich I. hält einen grofsen Reichstag 

zu Erfurt wegen Heinrich's des Löwen. Unter den Anwe

senden befand sich Graf Albrecht v. G. nach Jovius, chron. 

Schwartzburg. bei Schöttgen u. Kreyfsig, S. 155. 

1180. Altenburg 9. Oct. K. Friedrich's I. Urk . für Kl. Pforta . 

Albert v . G. Zeuge . Wolff, Clll'onik vo11 Pforta, I. S. 162. 

118L Nümberg 27. Febr. K. Friedrich's I. Confirmation des 

Kl. Kremsmünster. Albert v. G. Zeuge . Orig. Guelf. 111, 
S. 525 . Montag, S. 82. 

1182. Erfurt 30. Nov. K. Friedrich I. vergleicht Landgraf Lud

wig mit dem Abt von Hersfeld. Albe r t v . G. Zeuge. Wenck, 

bess. Landesgesch. 11, Urk. S. 116. 

1185. Bischof Reinhard von Würzburg beschenkt das Kl. Wech

terswinkel. Albert v. G. Zeuge. Archiv d. bist. Vereins 

v. Unterfranken, XV, 1, S. 137. 

1186. Urkunde des Schottenklosters in VVürzburg. Otto v . 

Rotenfels Zeuge . Archiv des histor. Vereins v. Unterfr., 

XVI, 2, S. 145. 
1188. (März.) Albert v. G. nimmt in Mainz das Kreuz . Ann . 

Reinhardsbt·., S. 44 Wegele. Chron. Sampetr., S. 231. 
1188. Regensburg 2. Mai. K. Friedrich's I. Eignungsbrief für 

das KI. Wechterswinkel. Albert v. G. Zeuge. Archiv des 

bist . Vereins v. Unterfranken, XV, 1, S. 138. 
1188. Allstedt 1. Sept. K. Friedrich' s I. Schutzbrief für das 

Kl. Walkenried . Albert v. G. Zeuge. Walkenried. Urk. 

I, S. 28. 
1189. Urk. Graf Gerhard's von Rieneck, betr. die Abtretung 

von Mopen an die Kilianskirche in Würzburg. Alb . v. G. 
Bevollmächtigte•·. Guden, cod. dipl V, S. 356. 

1190. Alb . v. G. stirbt, cum innumerabili multitudine exerei· 

tus Christiani. Chron. Sampetr ., S, 231. 
1206. Würzburg 15. Febr. K. Philipps Privilegium für das 

Bisthum Würzburg. Marqu. u. Heinr. v. G. Zeugen . Mon. 

boica XXIX, 1, S. 529 f. 
1208. Otto 's, Bischofs von Würzburg, Eignungsbrief von Zehn

ten, die er von s. uepotes Heinrich u. Marqu. v. G. einge

tauscht hatte, an das Kl. Zell. Heinr. u. Marqu. v. G. er

ste Zeugen. Contzen: Sammlungen des bist. Vereins f. Un

terfranken I, S. 305 . 
1212. In Naumbnrg a. d. Saale wird ein Fürstenbund gegen 

K. Otto IV. geschlosseu , an dem auch die Grafen von Grim

beche (jedenfalls unsere Herren v. G.) Theil nehmen. Rothe. 

Düring. Chronik, S. 325. 
1213. 15. Juli . Uebergabe von Boxb erg an das Stift Würz

burg. Heinr. u. Marqu . v . G., Brüder, als Zeugen. Jäger, 

Gesch. d. Franken!. , 111, S . 343 . 
12 t 9. Heinrich v. Rotenvelse siegelt mit dem Siegel Albert's 

(wie auch 1225) . Lang, reg. II, 101. 
1225. 23. Mai. Hermann , Bischof von Würzburg , confirmiert 

die Verzichtung des Grafen Rubh ert von Casteil auf Güter 

des Kl. Ebrach. Hemrich v. G. Zeuge. Lang, reg. II, 151. 
Montag, S. 118 f. 

1225. Frankfurt 27. Juli. K. Heinrich' s VII. Urk. über die 

Würzburger Lehen . Heinr. v. G. Zeuge . Mon. boica XXX, 

1, S . 131. Jäger, Gesch . d. Franken!. 111, S. 348. 
1232. Rotenvels 26. April. Alb . dom . de Rotenvels belehnt 

Rüdiger v. Kitziogen mit der Vogtei über dessen Gut. Lang, 

reg. II, 209. 
1243 "starb Herr Albrecht von Rotenfeiß ohne mänliche erben, 

darum s. Lehen, nemlich die halbe Voigtey zu Schlüchtern Bi

schof Hermann - · heimfiele. Die gaber-Albert von Trimburg 

am 10. Tage des Weinmonats. Fries bei Ludewig, S . 561. 

Zur Geseltleltte des Ii..reuzzu"es v. J. 1.<158. 
Mitgetheilt von Jos . Baader, lc Archivconservator, in Nürnberg. 

(Schlufs.) 

Zweiter B l'ie f d e r Hauptleute, 

ddo. Futake n 15. Oktober 1456. 

Firsichtigen , ersamen , weissen , g enedigen liben hern, vn

ser willig dinst mit allem fleyfl! Wissent , daß wir zw Fu-
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lacken*) Iigen pey dem kunig, vnd der kunig wart der Janthern ; 
sy kurneu abet· noch lancksam czw jm. Auch thw wir euch 
czw wissen, daß wir czu Vlack sint zu vnserm gcnecligen heru 
dem kuuig kumen. Der hot vnf~ mit grossen et·n enpfangeu, 
vnd der von Czyly auch, vnd haben vnf~ geschcnckt iij lmffen 
weins vnd v ochssen vud Jxxx scboff. Der von Czyly hot vnß 
auch czw Theyß (Ti~ch) geladen vnd hot vnf3 ein kostenlieh mol 
geben, vnd hot auch vil guter wort mit vnf3 geteylt, vnd meint 
der kunig vnd er czu ewigen tagen vmh dye von Nurenberck 
ein sollichs czw verclinen, daf3 jr jm so ein recllichen czewg 
habt geschicl{t; vnd e•· hot auch gesprochen , waß er vnß ge
thun lwn, daß vnß Jib sey, daß wöll er gern lhun. Vud er 
thut -ef3 auch vnd wil, daf~ wir albeg czw vur pey jm vnd dem 
kunig czw herberg seint . Auch so loß wir ewch wissen, daß 
vnser pruder etwen fyl hinter vnß sich czw samen geslagen 
betten vnd wolten von vnß geczogen sein czu dem jung·en ju
beruator. Der gibt solt. Deß wurden dye andern pruder ge
wor vnd wurden vneins miL einander. Nun komen wit· dor
cwissen vnd schyden sy von ein ander·, vnd lrucken dy sach 
nyder so wir pest mochten; vnd do czwissen seint wir ped 
wunt worden. Nun haben wir jr drey gefangen, dye der sach 
anfanck sint gewessen, vnd haben alle bawbllewt Iosse n er
kenen , weß sy verfallen sint. Do ist von jn allen erkant wor
den, daß man jn jr ydlicl.en ein hant sw"ll abbAwen, vnd ha
ben daß also mit ernst vuderstanden czw thwn. Also ist e[~ 

für den künig knmen, wan wir beten einen rincl\: gemacht mit 
vnserq prüdern vnd rlor ein getragen plocher vnd strich vnd 
allen werckczewg, de1· dorczu gehort. Vnd do daf3 die hoff
le\\ t sacben, daß wir also erenstlichen richten wolten, do lif
fen sy pald in den rot, do der kunig dye czeyt waf~, vnd pa
len sein genod, daf3 er für dye armen pet. Also sant sein 
genod eyl ent czw v11ß deß von Cyly marschalck vnd den hub
meyster von Win, den Holczel, auf3 seim rot; den rß wa[~ 

fre\\~. Vnd dye ped lifTen ser, vnd alß weyt sy den rincl{ ge
sechen mochten, schriren sy Jawt: Halt auff, liben frfwnt! 
Vnd do sy czw vns komen, do sprochen sy, sy het vnser ge
nediger her der künig czw vnß gesant vnd der von Czyly, vnd 
Iissen vnf~ fleyssig piten, daß wir Jn dye armen ergeben; daf~ 

wollten sy jmer vmb vnß verdinen. Also wurden ·wir czw 
rot vnd ergabens vnserm hern dem lwnig durch seiner erenst
licher pit willen. Vnd daf3 macht, daß nun all vnser paüd cr 
gehorsam sint, syder sy den ernst von vnf~ geseiJhen haben . 
- Auch so loß wir ewch wissen, daß vns vnser vater der Ie
gat mit sundcran lle)· f~ enpfaugen hot, vnd bot ein groß wol
gefallen an dem ozewg gehabt , vnd bot vns czw gesagt, daf~ 

er eß von stund an vnserm he~· Jigen vaLer dem pobst wol 
schreybeu jn solcher moß, da[~ ef3 den von Nurenberck er sull 
sein czw ewigen czeyten, daß sy sich so erlich vno so er
en!,l)ichc n gegen drr kri s tc·nh eyt Cl cuyl!t haben. -- Auch so 
Joß wir ench wi .en, daf~ v1. j.S va se r gristlichel' vater Capistra Jt 

*) Marl\tflecl(en im untern Bezirk der Bodroger Gespanschftfl. 

auch mit gTosser begir enpfangen hot, vnd bot vnß auch czw 
gesagt, er wöl1 eß vnserm hryligcn vater dem pobst schrey
ben vnd wol got flir dye von Nurenberck ewiglichen piten, 
vnd sprach czn vnf3, wir waren tod, nun sey wir wider le

bendig worden. 
Auch so Ioß wir ewch wissen, dar.) vnser pruder ga1· arm 

sint vnd nicznidt haben den noch vj faß mit melb. Dan den 
ganczen weg herab sint wir dem l\:unig noch gevarn, vnd wo 
wir hin korneo, do het sein genod hin, waß do waß gewes
seu. Dor vmb must wir vnser spe~·ß an grciffen, vnd haben 
vn[~ rnplost, daß schyr trymer do ist. Dor vmb, genedigen 
hero, gedenckt für vnß, arme prüder; den vnser hoffnung vnd 
czwflucht stet czw got vnd czw euch; dan man fint noch feyl, 
weß man notorft ist. vnd vmb ein geleych gelt. - Auch so 
lof~ wir euch wissen, daß gar ein grosser wint ist gewessen, 
vnd rlcr hot den prudern, dye for vnß her nyden sint gewes
sen , all ire schyff czw stucken geslagen vnd grosseu schaden 
gethon. Auch so sint dye selben pruder voser auß der mossen 
froe, daß wir kumen sint, vnd sprechen, wern ·wir noch ein 
kleyne czeyt aussen pliben, so wern sye von den Reyczen vnd 
den Vngern crslagen worden; den eß sint vil Vngern vncl an
der lewt, dye den Tur ken alß mer betten czu eim hcrn alß 
cien kunig. Vnd hab en der prnder auch mer den iiij C der
slageu. Auch so get dyr red, daß der jung jubernalor groß 
folck pey ein ander hab. So Iigen die Reyczen auch im feld 
nicht fer von vnß enhalb der Twnnaw . Aher weß sy willen 
haben, flo wif.S wir nicht von czw schreyben. Auch so bot 
vn~ gesagt def3 Hansen l\lülners pruder, daß der Turck hinter 
sych ~ey gnuckt pif~ geu Constantynopels, vnd hab daß lant 
verprent vnd vcrhert mer den c meyleu. Auch hot er v11ß ge
sagt von rler slacht, do ist er pey gewesseu, daß dye nicht 
alß grof~ sey alß jriet man sagt. Aber dem Türcken ~ int fyl 
g·uter lewt do pliben 'nd der· cri sl en pey iJM Vnd dem Tür
cken sey solieher czewg augewuncn, daß ncy kein man sol
chen czewg gesechen hab vou püchssen vnd wegen vnd aller
ley czewg. - Auch haben wir ein cleiue tagreyf3 geu Krigi
schen Weisscnburck von Futacken, do wir Iigen . Auch hot 
vuf~ Hanssen Mülners pruder, der docktor, CZl! gesagt, daf~ sein 
her vnd er lhun wollen, waß vnf3 lib sey, wo wir jr be
durfTen; rle11 er ist pey dem pisr.boff von Agram . - Auch so 

· thw wir euch czw wissen, daf3 vnser vater der Iegat czw vnß 
gesant bot, vud hot vnß Jn seinen rot gept>tten, vnd hot vnß 
ettlich sach für gehalten for andern lewt"u, vnd hot v n f~ rotes 
dor vmb gefragt vnd vnß gepetten, dor auff czw berlenc){en. 
Nun ist der grunt. noch nicht fest , vnd dor vmb ist noch nicht 
not, do von czw schreyb en. Auch so loß wir ewc.h wissen, 
daf3 vnß herczog Osty(sic l), der pey vnserm hern dem k unig 
ist, gepetten bot, daf~ wir ~o woi thund vnd jn helffen jn be
srhirmen, so wo) er l e ~· b vn rl gnt CZ"\ " v•J f3 anch S t>C Zt: u . Vnd 
waf~ vnten vnd oben pey vn[~ leyt, sucht alf~ hilff vo n vuf3 von 
den genorlen gotPs . Auch Jiben hern so sint wir jm seyn, 
alf~ pald der tag ein eHtt hoLt, all bey. Vnd waf3 daß ab-
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sche~·den wirt, wöll wir ewch mit vnserm eygen poten von 

stund an czw wissen thuu. - Vnd wist, daf~ vn~ vnser gene
diger her der ltüuig ein eygen placz ein hot geben nest pey 

sein geuoden. Do stent e'Yrre czelt auff vnd ewr fennfein er

lieh vnd wo I behüt, al~ da~ pillich ist. Auch so ist ein auff
Jawff '"orden in her. Nun halfT vn~ got, da~ wir jn czeyten 
fertig worden vor andern lewten, vnd warn jn vnserm ge
schick al~ gut lewt vnd stunden styl auff vnser ryfyr jn vn

serm geschick. Da~ hot allermeingldicb wol gefallen, vnd ist 
vn~ dorsyder gro~ referrenlz gescheen. Domit seyt got be
folhen. Wir armen prüder wissen ewch czw dissen czeyten 

nirht mer czw schreyben, den lost vn~ ewch befolchen sein, 
do pit wir vm b. Geben zu Futaclten am ersten freytag vor 
sant Gallen tag Anno domiui lvj. 

Hein I' i c h v o n M a I t er s, 

Ott Herdeg·en, ewr diner *) 

D r i t t e r ß r i e f d e r H a u p t I e u t e, 

ddo. St Martin 4. NoYbr. 1456. 

Fürsichtigen, rrsamen, weissen, genedigen Jiben hern, vn

ser willig diust mit allem fley~! Wist, da~ wii· noch czw 
Futacken Iigen vnd der tag noch nicht ein end hot. Vnd der 

jung juberuator bot jm cz" ir oder drey stund Iossen schrey
be.n ee er her korneu ist, vnd er hott ein grosses folck pey 
einander. Doch so er l<umen ist, so holT ·wir, e~ werd alles 

gut. - 'Vist auch, da~ der disspot**) auch komen ist czw 
dem konig wol mit xvO pferrlen. Vnd ist auch etwen fi) der 
Janlhern von Pehem czu dem lwnig lwmen, mit namen der von 

Rosenher vnd der von Sternenbrrck, vnd haben procht iiij C 

pferd. E~ kumen auch ellich lanthern von Vngern vnd swern 

dem konig vnd spl'cchen, sy wollent jm gehorsam seiu. Auch 
. der hauhtman, der Krigischeu Weissenburck jnf'n bot, wil den 

kunig nicht einlossen. Doch man teyrlinckt ser der cwüsen, 

besunder der pischoff von \Varrlein, daß wir meinen, e~ werd 
ein gut end nemen. Doch so hot vnf~ der Iegat czw gesagt 
vnd der von Czyly vnd der hubmeister, wen der tag ein 

end hab, so wol der l<unig dye ltrewczer vnd sein folck czw 
samen ruffen vnd wil daf~ besechen, vnd ist er starck genug, 
so wil e1· fü1· sich rucl<en auff den Türcken. Vnd ob sach 

Wel', daf~ er nicht starck genug wer, so \Yil er neben sich 
rucken in da~ lant gen Sibenwürgen, vnd wil daß fo)ck den 
winter do behalten. Vnd er hot auch den armen krewczern 
czu Iossen sagen, den, dye sein notorfftig siut, einem ein wo

eben czw geben lx pfenging durch gotes willen, daß sy dester 
pa~ pey jm mügen pele}ben vnd jrem krewcz genug mügen 

thun pi~ auff jr· czP.yt. Vnd ob e~ tewerer wurd, so wolt er 

jn mer Iossen geben. - Auch so lo~ wir ewch wissen, daß 
vnser pruder elwen fil von vnf~ sint geloffen, vnd haben jren 

l1arnasch heimlich verkaufft, den jr jn durch gotes willen habt 

*) Die Adresse ist dieselbe wie beim ersten Briefe. 
**) Von Serbien. 

geben, vnd haben poslichen. an vn~ geton; den wir jus pey 
jrn e~'den haben verpolteiL Vnd sy bot ltein not dor czu ge

drungen, wan man hot s-y aJJ lag czV\ir gespeyst, alf~ man 11och 
thut. Vnd sint vor rechter verczaglheyt vnd angenomener pos
heyt wegen von vnf~ trünig vnd feltflür.hlig worden alf3 schelcl{. 
Vud dor vmb, genedigen her, pit wir ewr weisheyt, i!af~ jr 
sy also enpfochen wolt alß sy verdint haben, vnrl wolt sy 
also siroffen alf~ jr vnß verheyssen habt; den s-y ewr weisheyt 
nicht vil ern mit jrem hintaufTen czw czogen haben. - Auch 

alß vnf~ ewr weisheyt schre~·bt von hundert pfund weget:, dye 
vn~ Kuurad Paumgartners anhalt czw Win au~ sol richteu, so 
lo~ wir euch wissen, da~ wir alhey nicht wol czw dem we
schel (Wechsel) mügen komen, vnd man wil der swarczen 
müncz uicht nemen den mit schaden. Den ef~ gend allhey daß 
meist soldyn vnd quadrein, vud dye kaufflewt ettlich wollen 
den wesrhel gen l\'urenberck haben vnd ettlich gen \.Y ein. Vnd 
dorjnen mü~en wir thu!t wy wir mügen, vnd nicht wy wir 

wollen. Auch al~ von de!~ geltes wegen, da~ vnser genedi
ger her der kunig den lueuczigern geben wil, haben wir mit 

dem legatten geret, da~ er vnf~ vnter wei~, wy \dr· vnf~ dor 
jnen halten sullen, ob wir e~ nemen sulleu oder ·nicht, oder 

in welcher mo~ sys geben wolleu. Wer sach, da~ man vnfl 
do mit pinten wolt, 1la~ wir czeynen solten, wo sy hin wol

tcn, da~ vnser lue'"'·cz nicht auf3 weyst, orler für ein sol re
chen, so wolt wir sein nicht nemen. Do antwort er vnß vnd 
sprach, man geh VII~ für ein almusseu vud wern vnferpunden 
do mit vnd mochten e~ wol nemen mit g·ot vnd vnscrm krewcz 

vnrl aplo~ VII schaden. Ef~ wer auch eiJichPr mit dem almus
sen do heim auf~gangen; wor· vmb er eß den do uicht soJt 
ncmen, der seiu notorft wer? Auch s_o wer vnser heyhger 
vater der pobs der oberst. ju der krri!ltenhe-yt; der nem, waf~ 
man jm geb durch gotes willen. Doch so solten wirs die 
nicht Iossen nemen, dye sein nicht dorrten, vnd solten da!~ vn
ser erwirdigen stat czw ern thuu, vnd je miuders dye vnsern 

nemcn, je erlicher e~ vnser stat wer. Do bedenck ewr weys
heyt da~ pest. - Auch so wist, daf~ wir ein genedigen hern 
an dem Iegaten haben, vnd sieht vn~ gern, weu wir czw jm 
kumen, vnd spricht, er woll lhwn, wa[~ vn~ lip sey; den ewr 
weysheyt hab jm grof~ er vnd frewntschaft erczeygt; daf~ wol 
er vmb ewch vnd die ewrn verdinen, wo er müg. Auch so 

Jo~ wir euch wissen, daß vnser geystlicher vater Capistran 
tod ist jn eine•· stat, dy heyst Vllack vnd ist iiij meyl ober 
halb Futacken; vnd vnscr- her der kunig sech gern, daß man 

jn gen Wein fürt; ob e~ aber geschit oder nicht, daf3 wi~ 

wir nicht. - Auch generligen hern pit wir ewr weisheyt, daß 
jr vn~ arm pruder euch lost enpfolchen sein, vnd vnf~ schreybt, 
wa~ ewr guldund{en sey ~ dor jnen wollen wir willig vnd 

fleyssig sein al~ fer wir müg·en . -- Auch lo~ wir euch wi sen, 
daf~ wir von Futacken sint gefarn am nesteu milwochen noch 
aller heyligen lag, gen Krigischen Weyssenburcl1, vnd get dye 

red, da~ der türck nut· iiij meyl dar von lyg; got geb vnß 

gelück. - Auch so loß wir ·euch wissen, daß der jung juber-
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nator dem kuuig ahtreteu wil aller schlof5, dye er juen hot, 
dy deß knnigs siut. Vnd der haubtman, der Krigischweissen
burck jnen hot, wil jms auch abtretten . Auch so hot der ju
beruator dem kuuig procht vj?ti pferd . Auch so sprechen dy 
Vngern gemein liehen, sy wollen thun, waß dem kuuig lip sey 
vnd wollen ju gern vor einen hern heben . Got geh, daß sy 
eß getrewlich thun. - Auch so ist dem Iegaten ein pnff ko
men, daß der 'fürck dem Dispotten ein markt bot angewonen, 
vnd hot jn außgeprant vud bot groß folck. - Czw disser 
cze-yt wiß wir euch nicht mer, czw schreyben; den wil· befel
chen ewch dem almechtigen got. Geben czw Saut .ltlertein 
nicht ver von Peterwardein am nesten pfincztag noch aller hey
ligen lag Anno Domini lvj . 

Heinrich von Malters, 
0 Lt Herdegen, ewr dinet· *) . 

*) Die Adresse wie oben. 

Die kalserllelte Erhebuna- ln den Gescltleelt
t;er-Stiand. 

Ein Beitrag zur Geschichte des Patriciats . 

Von Dr. L. H. Eu I er in Frankfurt a. M. 

Der hislorisehe Verein zu Frankfurt am Main erwarb 
kürzlich fü1· seine Sammlung einen Adels- und Wappenbrief der 
Familie Fleischbein von Kleeberg, der iu mehrfacherBe
ziehung vou genugsamem Interesse sein dürfte, um in diesen 
Blättern ciue kurze Anzeige und Besprechung zu verdienen. 
Das genannte, hier 1824 erloschene Geschlecht stammte aller 
Wahrscheinlichkeit nach von Ba benhausen her, woselbst 
1547 ein Hans Fleischb e in lebte. In dem hiesigeu Bür
gerbuche von 1589 heifst es nämlich: "Phi I i p p Lud w i g 
Fleischbein von Babenhausen, duxit filiam civisHannsKirch
ner, juravit 8. Januar 1589 den Bürgereid" , und mit ihm kam 
also das Geschlecht nach Frankfurt. Seine Nachkommen wa
ren die Gehrüder Gaspar Philipp, Johann Philipp und 
Nicolaus Fleischbein, welche K. Ferdiuand 111. mit Di
plom vom 25. März 1639 in den Reichsadelsstand erhob, weil 
K. Rndolf II., desgleichen Ferdinand II . ihr altanererbtes, 1530 
von K. Ferdinand I. erlangtes Wappen ihrem Vetter sei. Ga s 
par Fleischbein, J. U. Lic., comes palatinus, und der röm. 
kais . Majestät, auch kurf. mainzischem Rath, laut Diploms von 
Prag 12. Jan. 1602 confirmiert und verbessert, ihn auch in 
den Staud des Adels erhoben habe, derselbe jedoch (1623) 
ohne Leibeserben verstorben sei, und sie seine nächsten Er
ben, aber nicht in diesem Adelsbrief begriffen seien. l'r1it Di
plom vom 23. Novembe1· 1665 bestätigte dann K. Leopold dem 
Johann Philipp Fleischbein, ältestemSchöffenderReichs
stadt Frankfurt , (der damals von diesen Brüdern allein noch 
am Leben war) Adel und Wappen. Hieran schliefst sich nun 

obenerwähnte Doppel-Urkunde an . Es sind zwei, iu der übli
chen Weise solcher kaiserlichen Gnadenbriefe zierlich auf Per
gament geschriebeue, zusammen in purpurrotheo Sammt gebun
dene Diplome, von Kaiser Leopold 1666 uud 1676 ausgestellt. 
In der ersteren, aber an 's Ende gebundenen Urkunde, welche 
zuerst wieder eine Aufzählung der bisher der Familie von den 
Kaisern ertheilten Gnaden enthält, bestätigt und vermehrt nun 
K. Leopold am 24. lUai 1666 auf Bitten der Gehrüder Ni c Ia s 
Rudolf und Johann Philipp Fleischbein (Söhne des Ni
colaus und Neffen des Schöffen Johann Philipp Fleischbein) den
selben ihr uralt an ererbtes Wappen, dessen Abbildung einen ge
vierten Schild zeigt, im ohern rechten und untern linken rothen 
Felde ein weifses Lamm auf eiuem grüuen Kleeberg, in den zwei 
anderen silbernen Feldern einen goldenen Löwen; dann bestätigt 
er ihnen und ihren Erben den adeliehen Stand, erklärt dieselben 
für rechtgeborene Lebens-, Turniers-Genossen und rittermäfsige 
Edelleute, und legt ihnen den Namen von Kleeberg bei. Doch 

auch damit war noch nicht genug geschehen. Die Söhne des 
letztgedachten .Johann Philipp Fleischbein von Kleeberg, J o
bann Philipp und Philipp Wilhelm, stellten dem Kaise1· 
vor, dafs sie sich bei ihrem gegenwärtigeu bürgerlichen Stand 
uud Wesen zu Frankfurt der ihnen verliehenen Gnaden desto 
nützlicher gebraucheu l<önnten, dafern sie unter die dortigen 
sogenanuten Pa tri c i o s auf- und angenommen werden möch
ten, und der Kaiser erhebt sie nun mit dem audern Diplom 
vom 20. April 1676 sammt ihren Weibern und Erb en in den 
StandundGrad der adeliehen Gesellschaft alten Lüm
b ur g in Frankfurt, fügt sie derselben Schaar, Gesell- und Ge
meinschaft desselben Adels zu, gleich als ob sie und ihre Wei
ber auf besagter adelieber Gesellschart erzeugt und geboren 
wä1·en, und verordnet, dafs sie nuu mehr mit ihren Erben in 
ewige Zeit der adlichen Gesellschaft alten Lümburg einver
leibte Edelleute und Reichs Patritii sein solle11. 

Im Allgemeinen isl es nun hierbei auffallend, erstlich, dafs 
der Kaiser ein schon längst geade'ltt>s Geschlecht zum Patrizier
Stande erhebt , währenddem bekanntlich den Patriziern lange 
Zeit hindurch nicht einmal die Gleichstellung mit dem Land
adel zugestanden werden wollte (vgl. Rolh von Schreckenstein, 
das Patriciat , S. 509) , und sodann, dafs er den Ausdruck 
Reichs-Patrizier gebraucht. Wenn damit auch wohl uur 
gesagt werden sollte, dafs es ein reichsstädtisches Pa
triziat sei, in welches die Familie Fleischbein eintrete, so er
innere ich mich doch nicht, diese Bezeic.bnung anderwärls ge
funden zu haben . Iu Beziehung auf die Frankfurter Verhält
nisse aber ist hervorzuheben, dafs der Kaiser di e Gesellschaft 
alten Lümburg (eigentlich AI t- Li m pur g) als das Frankfur
ter Patriziat bezeichnet. Es bestehen nämlich in Frankfurt zwei 
Gesellschaften oder Gauerbschaften: Alt-Limpurg und Frauen
stein, welche das städtische Patriziat bilrlen und das Prädicat 
"adlich" führen; aber diese Gleichstellung ist noch keine alte, 
und es fehlte noch im vorigen Jahrhundert nicht an Streitig
keiten zwischen denselben, indem die Limpurger den Vorrang 
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vor den Frauensteinern ansprachen, den von diesen prätendier

ten Adel nicht anerkannten und sich als die alleinigen Patri

zier betrachteten, wäb,.end die Letzteren eine solche Zurück

setzung nicht zugeben wollten. (V gJ. Römer-Büchner, Entwick

lung der Stadtverfassung der Stadt Fr., S. 204.) Aus diesem 

Diplom geht nun hervor, nicht nur, dafs am kaiserlichen Hofe 

im 17. Jahrhundtrt dieser Vorzug der Limpurger und ihr Adel 

anerkannt war, sondern, dafs auch die Gesellschaft Frauenstein 

selbst mit dieser untergeordnetereil Stellung sich begnügte, 

indem die Familie Fleischbein um diese Zeit dem Hause Frauen

stein bereits angehörte ( vgl. Lersner, Frankf. Chronik I, 256; 

II, 104) und sich doch noch nicht zum Patriziat rechnete. In

dessen erreichten die Herren Fleischbein mit diesem Diplom 

ihren Zweck nicht; sie wurden auf Alt- Limpurg nicht aufge

nommen. 

Die Limpurger nahmen uach ihrer Gesellschafts- Ordnung 

nur solche Personen in ihre Genossenschaft auf, die ihre Re

ceptions- Ansprüche auf die Abstammung von einem Mitgliede 

oder auf die Verheiratung mit einer Limpurgerin gründeten 

und die sonst erforderlichen Qualificatiouen besafsen. Nur in 

ganz besonderen Fällen wurde hiervon eine Ausnahme gemacht, 

wie z B., als der Stadtschultheifs Johann 1\lartin Baur von Eys

seneck, ein Frauensteiner, wegen ·seiner Verdi{wste bei Unter

drückung des Fettmifch'schen Aufstandes 1622 zum Mitgliede 

des Hauses Limpurg angenommen wurde. (VgJ. Mittheil. des 

Frankf. Vereius, I, 33). Hinsiebtlieh der FamilieFleischbein eine 

solche Ausnahme zu machen, konnte aber die Limpurger nicht 

einmal ein kaiserlicher Brief bewegen; im Gegentheil lag fur 

sie zur Opposition noch ein besonderer Grund vor. Gleich an

dern uiederländischen Ausgewanderten, die nach Frankfurt geflohen 

waren und sich hier von Handel nährten, war auch die Familie 

Ru I an d hierher g·ekommen, aus ihrer Vaterstadt Aachen durch 

die Religions- Unruhen vertrieben. Im Jahr 1612 wurde dies 

Geschlecht geadelt, und ein Zweig desselben, der wegen seines 

Reichtbums in besonderm Ansehen stand, versch·wägerte sich 

durch Nicolans Ruland mit der bekannten Limpurger Familie 

zum Junge11. Nicolaus August Ruland, dessen Sohn, verehe

lichte sich mit einer von Kellner, gleichfalls aus dem Hause 

Limpurg, und ergriff nun mit seinem Vater folgendes Mittel, 

um bei der nachgesuchten Aufnahme auf Alt-Limpurg allen et

waigen Einwendunget• zuvorzukommen, die sie wegen ihres Her

kommens oder Berufs befürchten mochten. Vater und Sohn 

erwirkten nämlich von Kaiser Leopold das Diplom vom 5. Au

gust 1671, rlurch welches ihr Adel bestätigt, ihre Erhebung 

in den Patrizierstand ausgesprochen und ihre Aufnahme in die 

Gesellschaft Alt -Limpurg verordnet wurde. Die Gesellschaft 

recipierte auch darauf hin die Herren Rulaud, sah aber wohl 

bald ein, dafs diese Ab\Hichuug von ihren Statuten zu nachthei

ligen Folgen führen dürfte, indem nun jede neugeadelte Familie in 

der Erwirkung eines ähnlichen kais. Befehls das leichteste Mittel 

sehen mochte, ohne alle Schwierigkeiten auf Alt-Limpurg auf

genommen zu werden. Daher kamen die Limpurger zu dem 

Entschlufs, sich einer gleichen Inconsequenz nicht mehr- schul

dig zu machen und dies gleich den Gebrüdern Fleischbein ge

genüber zu bethätigen. Dieselheu trieben hier Haudei und wa

ren Mitglieder des Hauses Franeustein, der eine war nicht an

geheiratet, der andere hatte zwa1· eine Limpurgerin geehlicht, 

beide aber bezogen sirh behufs ihrer Aufnahme lediglich auf 

den kaiserlichen Befehl vo.m 20. April 1676. Als dicsrm, wie 

bemerkt, nicht Folge geleistet wurde, verklagten sie 1677 die 

Gesellschaft bei dem Reichs-Hofrath und es entstand ein Rechts

streit, in welchem Alt-Limpurg sein Recht zur freien Wahl der 

neu aufzunehmenden Gauerben ausführte und am 27. Februar 

1681 ein obsiegliches Urtheil erlangte. Die Brüder Fleischbein 

schlugen nun den Weg gütlicher Unterhandlungen ein, aber 

auch dieser blieb ohne Erfolg. Erst 1755 wurde der Enkel 

eines derselben, Johann Daniel Fleischbein von Kleeberg, auf 

Ebelichung der Gauerbentochter Anna Sybilla von Stallburg in 

die Gesellschaft aufgenommen, hinterliefs jedoch keine Nach

kommen. 

Bild der Dreieinlg.kelt -vo•n :15. Jalu.•huntle:t•t. 

l\Jit der Bitte um Veröffentlichung wird uns der Abdruck 

eines gegenwärtig im Besitz des Kunsthändlers Ben a c k zu 

Frankfurt a. M. befindlichen, aus Würzburger Sandstein gefer

tigten Stempels überseudet, der unter der Form eines Kopfes 

mit drei Gesichtern ein Bild der heil. Dreieinigkeit enthält . 

Wie die Abbildung zeigt, ist der auf einem Strahlenkreuze 

liegende Kopf durch ein denselben von drei Seiten umgebendes 

Bandmitderlnschrift: pa·-ter. fi-Iius. sp-ts-sct. näher 

bezeichnet. Wenn auch nicht das Aussehen des Gauzen, würde 

schon die Inschrift genügen, um die Fertigung des Stempels 

in das 15. Jahrh. zu versetzen. Zwar ist eine derartige Dar

stellung der b. Dreieinigkeit, im 12. u. 13. Jahrh. noch ge

wöhnlich, im späteren .Mittelalter als Seltenheit zu betrachten, 

indem man das~ was selbst für den Verstand unfafsbar war, 

auch nicht mehJ' bildlich darzustellen, sondern nur noch sym

bolisch anzudeuten wagte, und zwar am meisten durch die Fi

gur· des Dreiecks. Dieses Zeichen findet sich wo) nirgends 

häufiger, als auf Amuleten, magischen und astrologischen Me

daillen vom 15.-17. Jhdt., und es ist wahrscheinlich, dafs das 
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Bild aueh hier keinen anderu Gegenstand bezeiChneu soll. Auf 

einem Amulete dieses Bild wiederzufindrn, darf auch am we

nigsten Wunder nehmen. Der Stempel war ohne z,Yeifel zum 

wiedeiholten Abdruck fur den feilen Verl<auf gemacht. Ein 

möglichst grofser Absatz seiner betrügerischen Waare wa1· der 

einzige Zweck des Besitzers. Ein Bild, das durch alte Ueber

heferung geheimnifsvoll uud ehrwürdig erschien, mufste mehr 

Eiudruck machen, als ein blofses Zeichen. Gerade im Bereiche 

des Aberglaubens ergieng sich die Speculalion damals eben so 

fre('h, wie in unsern Tag-eu auf manchem Gebiet des Luxus. -

An ein Sit>gel, selbst einer Trinitätskirche oder eines Klosters, 

ist dem Stt>mpel geg'enüber nicht zu deuken. Schon der Man

gel der Bezeichnung und die Form des Stockes widersprächen 

dieser Ansicht. 

Grab1nal eines deutschen Ritters zu Neapel. 

Iu der Kirche S. Giacomo de, Spagnuoli auf dem ];argo 

di Castello, welche in den Palast der Staatsministerien verbaut 

ist, befindet sich hinter dem Chor in der Kapelle, welche das 

Monument des Staat~halters Peter vou Toledo enthitlt, das schöne 

Denkmal eines deutschen Bitters. Eine kräftige Gestalt iu vol

ler Rü.: t ung, den Feldherrnstab in der lland, steht auf einem 

liegenden Loweu, darunter die folgenden, mit deutscheu Buch

staben gPschri ebenen Reime: 

"Hannss Wallther von Biernnhaim Bin Ich Genanudt 

mit Eren fOret Ich meiu Hitterstanudt 

Das Kaiser Carls Hath uund ohrister Ich was 

Seinern sün philippsen Ich gleicher mass 

Treulich dienet seine Lannd unnd lent zu verfechten 

zog herein mit sechstausend Landsknechten 

alls sich aber der Krieg In Friden verweundt 

hab ich zu Jenetzan mt'in leben geenndt 

der Corpss ist hie zu der Erden bestadt 

lUein seell golt in gnaden aufgenomen hatt. 

lHDLVII Bendeus a Pappenheim sac. Rom. Imp. bered. 

marschalc. mill. ta ib. avuuculo benemerilo gratitudinis ergo 

cum lacrymis. p . f." 

ObensiLd zwei \Vappen, unter welchen 'fhreuchtlin

geu und Schellenberg steht. Jenetzan ist wol Genazzano 

bei Palestrina oder vielleicht Genzano bei Acerenza in Basili

cata. Oie Familie Hirnheim war in Schwaben und Fraukeo 

ansässig, Hohhaus wird als ihr Stam msilz genannt. 

In Neapel ist auch das Grabmal des ~Tarkgrafen Gumbert 

von Brandenburg-Ansbach, über welchen Herr Preciiger Dr. Heller

mann in seinen " Erinnerungen aus Südeuropa", Berlin 1851, 
ausführlich berichtet. 

B erl in. Julius Friedländer. 

Zur deutschen ltiytholog;le. 

Von Dr. Anton Birlinger in 1\-lünchen. 

In dem Cgm. 269, der Abhandlungen über die 10 Gebote 

etc. enthält und im Jahre 1430 auf Papier geschrieben ist, steht 

unter Anderem fol. 1 b. u . fol. 2 a beim ersten Gebote Folgen

des: "darumb merk, daz dye da anpetend fremd götter; die 

dy tetiffel panneu vud die verborgen schätz mit pfeilen su

c b e n, alle die, dy do gelaubeu an zauber~r vnd zauberery

nen, an die worsager vnd worsagerinen, an treüm awßleger 

vnd awßlegerinen; au wachsgiesser vnd wachsgiesserinen~ an 

die die in Feur künrtigw dink sehent, an die hantschawer 

vnd hantschawerin; an Laspucher (Lofsbücher), au 

swertprieff, eif~vogel, an Batenigengraben vndanAI

raun vnd an allerlay vogelgeschray; an die verworffen lag; au 

alle die, dye da meinen, es sey peßer ain arbai t anzeheben 

oder aufhuziehen ains lag es, denn des andern; die do gelau

bent an an g eng vnd an hantgifft vnd an begegenüß der lewt 

der wo lff oder der h a s e n vud an allerlay ander tyer. Auch 

die da pettend gegen der sunnen oder gegen dem Mon oder 

gegen dem gestyren ; auch dye da schreibend wider das 

fiber, vnd für die wetageu (fol. 2a) der zen, des Hauptz 

der augen oder ander gelider der Iewt oder vechs auf einen 

apfel auf Lovbir, auf Bley, auf Oblat oder auf andrw diugk 

wie die getan oder genannt seiu. Auch alle die dy soliehe 

dingk nUtzen vnd pey in tragen vnd dye do gelaubent an die 

perchten mit der eysnen nasen, an Herodiadis, an 

Dyana dy haidenysch götter, an die Pilvis, an die nacht

praut, un die heimpredigen, an Truten, an Alpen, an 

EI b c u vnd waz solichs g e u g g e I s vnd vngelaubens wär. 

Auch dy do sprechent oder gelaubent, daß ain mensch müss 

wol oder übel tun nach dem eiufluf~ der Planeten, vnder den 

er ist geporen worden. Vnd des vngelaubens ist sovil in der 

werlt, daf~ in nyemant wo I gezelen mag." 

(.1\Iit einer Beilage.) 

Verantwortliche Redaction: Dr. A. L. J. 1\lichelsen. Dr. G. K. Frommann. Dr. A. v. Eye. 

Verlag der literari_sch- artistischen Anstah des germanischen Museums in Nürnberg. 

U. E. Sebald'sche Buchdruckerei. 
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BEILAGE ZUM ANZEIGER FÜR HUNDE DER DEUTSCHEN VORZEIT . 

1863. .N 8. August. 

Chronik des germanischen Museums. 
Oie durch Einladungsschreiben des Vorstandes des germanischen 

Museums vom 10. Juli berufene aufserordentliche Conferenz des Ver
waltungsausschusses hat am 10., 11. und 12. August s_tattgefunden. 
Hauptgegenstand der Verhandlungen war der dermalige Verfassungs
zustand unserer Nationalanstalf.. An der Zusammenkunft nahmen 
folgende Ausschul'smitglieder persönlich Theil: die Herren Freiherr 
Dr. v. u. z. Aufsefs, Or. Baierlacher, Dr. Beclth, Professor Dr. Dietz 
in Nürnberg, Professor Dr. Fielder in 1\Iannheim, Professor Dr. Geng
Ier in Erlangen, Professor und GonservRtor Dr. Hafsler in Ulm, Pro
fessor und Conservator Dr. v. Hefner-Alteneck in München, Advo
kat Korte in Nürnberg, Direktor Kreling in Niirnberg, Archivar 
Dr. Landau in Cassel, Direlitor Freiherr v. Ledebur in Berlin, Oirel\.
tor Or. Lindenschmit in Mainz, Freiherr Dr. v. Löffelholz in Waller
stein, Professor Dr. Mafsmann in Berlin, Professor Dr. Meyer in 
Nürnberg, Professor Dr. Rudolf v. Raumer in Erlangen, Professor 
Dr. v. Ritgen in Giefsen, Dr. Zehler in Nürnberg. Sieben Mitglie
der des Ausschusses liefsen durch schriftliche Vollmacht sich ver
treten. 

Es legte, im Einverständnisse und in Gemeinschaft mit dem er
sten Vorstande des Museums, Herr Professor Hafsler aus Ulrn einen 
Entwurf revidier~er Statuten vor. Diese Vorlage wurde in mehre
ren Sitzungen unter dem Vorsitze des Freiherrn .. v. Löffelholz sehr 
lebhaft und eingehend debattiert, darRuf mit einigen unwesentlichen 
Aenderungen definitiv angenommen. Die darin eathaltene Verfas
sungsreform, welche der Vorstandschaft wieder das für eine einheit
liche Leitung der Wirlisamkeit und Interessen unseres Instituts er
forderliche Gewicht beilegt, wird nunmehr, wie wir zuversichtlich 
hoffen, eine bessere Harmonie der bestehenden Organe und ein mehr 
einträchtiges Zusammenwirken der verschiedenen Faktoren unserer 
Verfassung und Verwaltung herstellen und für die Zukunft bewah
ren. Oie neuen Statuten, durch Unterzeichnung des Vorstandes des 
Museums und des Vorsitzenden des Ausschusses beurkundet, sollen 
demnächst an das liönigl. bayerische Ministerium des Ionern für Kir
chen- und Schulangelegenheiten, als die oberaufsehende Behörde, 
zur Bestätigung einges~ndt und nach erfolgter ){önigl. Confirmation 
durch den Drncl\. gehörig beltannt gemacht werden. 

Zum Obmann des Verwaltungsausschusses wurde mit ganz über
wiegender Stimmenmehrheit aus den zu Nürnberg wohnhaften Mit
gliedern Herr Dr. Becld1 erwählt. 

Die Conferenz beschloJ's, nicht allein in innigster Erkenntlich
keit Sr. Majestät dem Könige Ludwig für die hochherzige Schenkung 
von 50,000 Gulden zum Anl\.auf der freiherrlich v. Aufsefsischen 
Sammlungen für das Museum ihren tiefsten Dank schriftlich aus
zudrücken, sondern auch zur Ermöglichung der Bedingung, an wel
che Se. Majestät das grofsartige Gesehen]\ geknüpft hat, wie zu
gleich zur Tilgung der drängendsten Schulden unserer Anstalt, allen 
deutseben Fürsten ein Promemoria und Bittgesuch ehrfurchtsvoll 
überreichen zu lassen, und für diese Mission wurde Freiherr v. Auf
sefs von dem Ausschusse einstimmig gewählt. 

Ebenso wählte die Versammlung Herrn Professor Mafsmann ans 
Berlin zum Vertreter unseres Museums bei der bevorstehenden Na
tional-J(örnerfeier zu WöbbeJin am 26. August, von der wir bereits 
in unserer vorigen Nummer zu reden höchst erwünschten Anlafs 
gehabt haben. 

Wir haben ferner die sehr erfreuliche Nachricht zu geben, dafs 
die in Nummer 6 dieses Anzeigers angekündigten herrlichen Ge
schenke Sr. Majestät des Königs von Hannover glücldich hier ange
kommen sind, und obwohl dieselben vor Eröffnung unserer Confe
renz des Verwaltungsausschusses nicht mehr vollständig aufgestell& 
werden konnten, haben sie doch nicht wenig dazu beigetragen, dem 
Aufenthalte der versammelten Gelehrten und Kunstlienner ein er
böhetes Interesse zu verleihen. Durch diese liönigliche Schenkung, 
welche eine wahre Zierde unserer Kunst- und Altertbumssammlung 
bildet, in Verbindung mit anderen, früheren, ist das Museum nun
mehr in der günstigen Lage, die aufserordentlich wichtige Periode 
der Kunstthätiglteit des heil. Bischofs Bernward und der von ihm in's 
Leben gerufenen Schule in fast voJiständiger Reihenfolge ihrer Lei
stungen dem kunstgeschichtlichen Studium vorführen z~ l\.önnen. 

An neuen Geldbeiträgen brachten uns die letzten vier Wochen 
folgende: 

Aus öffentlichen und Vereinskassen: Von der Ober
amtscorporation Calw 15fl., von der Marktgemeinde Obernberg 
(Oesterreich) 3 tl. 30 Iu., vom Landltapitel W i b l in g e n 12 tl. ; so
dann vom )(, k. Kadetten- Institut in lU a r b ur g 2 tl. 20 kr. (einm.), 
vom Männergesangverein daselbst 5 fl. 50 Iu. und vom geselligen 
Verein in S c h ein f e I d 1 fl. 

Von Privaten: ß er l in: Kremnitz 3 tl. ( einm.), von 1\feding, 
wirkl. Geheimrath, 5tl. 151u.; Braunschweig: Hollanfs, Major 
a.D., 5tl. 151u. (einm.); Cleve: Dr. Rothert, Gymn.-Lehrer, lß. 
45h. (einm.); Dresden: Frau MinnaBüchel 3ft.; Fürth: Fried
rich Damm er, 1{. StRatsanwalt, 1 fl.; Gams (Oesterreich, Ptlegsch. 
Marburg): J. Nusterer, HcmdelsmPnn 1 tl. 10 Ju., l(onrad Seid I, lc k. 
Hauptmann in Pension, 3 tl. 30 Iu.; Germersheim: Hahn, Stu
dienlehrer, 1 tl. 30 Iu.; G ö p p in g e n: Aug. Müller, lfaufmann, 1 tl.; 
Hofheim: Or. Osann, prRlit. Arzt, 1 fl.; Holzminden: Ad. Bach, 
Obergerichtsadvol\at, 1 fl. 10 Iu., Fr. Bocl\, Bürgermeister, 1 tl. 10 Iu., 
Ludw. Dauber, Gymnasial- Direktor, 52 1/z lu., Assessor Gerstell 1 tl. 
10 kr. (einm.), Friedrich HaarmRnn 1 tl. 45 lu., F. L. Haarmann, 
Kreisbaumeister, 1 tl. 10 l(r., W. HaRrmann, Oberkommissär, 1 tl. 45 kr. 
(einm.), V. Hampe, Advol(at, 52 1/ 2 h. (einm.), Assessor Körber 
521

/1 Iu. (einm.), Dr. H. Leidlotf, Oberlehrer, 521/z kr., Kreisgerichts
direktor von Pawel 1 tl. 10 Iu., Kreisdirektor Pocl\els 1 tl. 45 kr., 
Stadtrath Retemeyer 1 tl. 45 ltr. (einm.), Or. C. Schaumann, Ober
lehrer, 1 0.10 kr. (einm.), Friedrich Stolle, Kaufmann, 1 tl. 10 kr., 
von Stutterheim, Amtsrichter, 1 fl. 10 Iu., Friedrich Wollf, Ober
gerichtsadvol\at, 1 fl. 10 Ju. ; Lieg n i t z: Dr. Fr. Schirrmacher, 
Gymnasial- Lehrer , 3 tl. 30 llr.; Li n z: Eduard von Nagel, Kauf
mann, 1tl. 45lu.; ~larburg (SteiermRrk): Julius GrafAttems von 
Heil.i~enlueuz, Gutsbesitzer zu Pragerhof, 1 fl. 10 kr ., BarthoL Ritter 
von Carneri, Gutsbesitzer zu Wildhaus, 5 tl. 50 Iu., Johann Hille
brandt, k. ){. Gerichtsaktuar, 1 fl. 10 Iu ., Frau Antonie Rdser-Früh
auf, 1 tl. 10 lu., Frau Helena Reiser 1 tl. 10 Iu., Dr. jur. Matthäus 
Reiser 2 tl. 20 kr.; Neuburg a. D.: A. Freiherr v. Halfenbrädl, k. 
Appell.-Ger.-Assessor~ 1fl. 30lu. (einm.); Nürnberg: J. Stephan 
Scherher, Lehrer an rler Handels- Gewerbschule, 1 fl. 1.2 kr., Frau 
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Katbarina Schrnidt 1 ß. 45 h.; Rn d o I stad t: Dr. Albert Lindner, 
Gymnnsiallehrer, 1 11., J\arl Mirus, Oberbürgermeister, 1 11., Dr. l{arl 
Wilhelm A1üller, Gymn.- Direl\tor u. Oberschulralh, 1 fl. 45 Iu., Ad. 
Schwartz, Regierungsreferendarius, 1 11.: S t e t t in: George l\Jarchant 
100. (einm.); Strasburg i. Pr.: lc Kreis-Sekretär Dolega 10. 
45kr.; Thorn: R. Kuufmann, Brauereibesitzer, 1fl. 451\r., Ritter
gutsbesitzer Krause auf Weifshof 1 11. 45 Iu.; WaIds n ss e n: Friedr. 
Hänlein, IL Oberzollinspelttor, 1 fl. 30 kr.; Wien: Dr. Othmar. Reiser, 
Advolutturslwndidat, 5 fl. 50 Iu. 

Unsere Sammlungen wurden, wie wir hierdurch danltend be
stätigen, neuerdings durch folgende Geschenl\e bereichert: 

I. Für das Archiv. 

Dr. Leop. Hundegger, k. k. Notar, in Mnriazell: 
2849. 50 Stüclt neuer Abschriften von Urkunden, das Stift St. Lamp

recht (Bez. Neumarl\t) betr. 1226-1276. Pap. 
Dr. Michelsen, Geheimralh u. I. Vorstand des germ. Museums: 

2850. Lehenbrief des Herzogs Albrecht von Gesterreich für Jacob 
Pewer, die Veste Hlingenberg betreffend. 1447. Pgm. 

Dr. Heifner, Gerichtsarzt, in J{Jingenberg: 
2851. Autogrnph des Fürst-Primas Dalberg. 1808. Pap 

Joseph Fritsch, Bürgermeister, in Zinnwald: 
2852. Abschriften von All.tenstüchn, eine l\tission zu Zinnwald betr. 

1728. Pap. 
2853. Zwei Solawechsel vom Jahre 1778 u. 1780. P:~p. 

Dr. v. Köhne, k. russ. Staatsrath, in St. PetP.rsburg: 
2854. Autograph 1\önigs Friedrich II. von Preufsen. 1744. Pop. 

T. Rogge, O.A.Gerichts){anzlist, in Rostocl{: 
2855. Facsimile eines Reverses von W~ldemar llerrn von Rostock 

fiir die J{önigin \'On Dänemarl\, den Kauf von Grundstüclf.en 
betr. 1269. Pap. 

2856. Facsimile der Stiftungsurkunde des Cisterzienserldostcrs zu 
Rostocl\ durch l\largaretha, Königin v. DänemarlL 1270. Pap. 

11. Für die Bibliothek. 
Dr. J. Th. Erbstein, ){, sächs. H11uptstaatsarchivar, in Dresden: 

15,411. Ders., d. Bracteatenfund zu Wolkenberg. 1846. 8. Sonder
f!bdruck. 

15,412. Erbstein, numismat. BruchstücJ\e; 1. - 3. lieft. 1816 - 28. 8. 
Dr. J. R. u. Dr. H. A. E1·bstein, Oberbenmte des german. 

.31useums: 
15,413. Dies., das der Stadt Nürnberg gehörige I. v. Peyer'sche 

l\1ünz- u. l\ledflilleu-Cabinet. 1863. 8. 
Dieterich'sche Buchhandl. in Göttingen: 

15,414. Wclcker, griechische Götterlehre; Band 111, 2. 1863. 8. 
Ferd. Schöningh's Verlag in Paderborn : 

15,415. Heyne, Laut- u. Flexionslehre der allgerman. Sprachstämme. 
1862. 8. 

Redaktion der theol. Quartalschrift in Tübingeo: 
15,416. Theol. Quartalschrift; 25. Jahrg., 3. Heft. 1863. 8. 

Direkterat des Gymnasiums in Fulda : 
15,417. Hartung's Fuldaische Chrnnil{, ltrsg. v. Gegenbaur. 1863. 4. 

Oberlausitzische Gesellschaft der Wissenschaften 
in Görlitz : 

15,418. Dies., neues Lausitz. :Magazin; Bd. 40, 2. 18t)3. 8. 
Dr. K. Back, geh. Reg.-Rath, in Altenbur~: 

15,419. Ders., fliegende Blätter; n~turwissensch.Zeichnungen. 1863. 8. 
Dr. A. Brönnenberg, Steuerdirclnor, in Verden: 

15,420. Ders., Sammlung zur hannov.-braunschw. Landesgeschichte. 
1. u. 2. Beitr. 1854 u. 63. 8. 

Dr. J. Victor Scheffel in Pinzenau (Oberbnyern): 
15,421. Ders., Frau Aventiure. 1863. 8. 

Herschel, Archivar, in Dresden: 
15,422. Ain spruch von ai ner ~rasserin. Neue Abschr. 4. 

Dr. C. B. A. Fickler, Professor, in Mannheim: 
15,423. Ders., Heidelberg-. Stadt, Scldofs u. Umgehungen. 1863. 8. 

Baronesse Clara Bolas du Rosey 111 Dresden: 
15,424. Catalog der Kunstsammlung des Freih. Rolas du Rosey. 2. 

AbtheiL 1863. 8. 

Verlag der Frauenzeitung in Stuttg11rt: 
15,425. Hirchenschmuck; XIII. Bd., 1. u. 2. Ueft. 1863. 8. 

Dr. J. J. Blumer, .Mitgl. des scltweiz. Bundesgerichts, in Glarus: 
15,426. Ders., llandbuch des schweiz. Bundesstaatsrechtes; 1. Bd. 

1863. 8. 
Dr. Aug. Wilh. Krahmer, Licent. theol., in Moskwa: 

lf>,427. Ders., die Urheimath der Russen in Europn etr. 1862. 8. 
15,428. Ders., l\Jythe u. Sage gegenüber d. Nibelungen- Liede etc. 

1862. 8. 
Dr. J . G. Ad. Hübsch, k. Pf~trrer, in Naila: 

15,429. Ders., Gesch. der Stadt Baiersdorf. 18G2. 4. 
Dr. v. Köhne, k. russ. wirld. Staatsrath, in St. Petersburg: 

15,4.30. Guetleonow, notice sur les objets d'art de Ia galerie Cam
pana a Rome. 1861. 8. 

Voigtländischer altertbumsforschender Verein in 
Hohenleuheu: 

15,431. Vers., 32. u. 33. Jahresbericht. 1860, 62. 8. 
15,432. Oers., Statuten, etc. 1862. 8. 

Hugo Ritter von Goldegg in Bozen: 
14,433. Weber, Andreas Hofer u. d. J. 1809. 1852. 8. 
15,434. Vereinsgabe, hrsg. v. d. ~leraner Lesevereine; 4. Jahrg. 

1862. 8. 
J. Eberle'sche Buchh. (G. Ferrari) in Bozen: 

15,435. Gredler, die l<äfer von Tirol. 1863. 8. 
15,436. Ders., vierzehn T~tge in Bad Ratzes. 1863. 8. Progr. 

P. Vinc. Maria. Gredler, Gymnasialprofessor, in Bozen: 
15,437. Ders., vierzehn Tage in Bad RHtzes. 1863. 8. Progr. 

J. G. Lehmann, prot. Pfarrer, in Nufsdorf: 
15,438. Ders., urkundl. Geschichte der Grafschaft Hanau-Lichtenberg. 

I. Bd. 1862. 8. 
Direktion des Ober-Gymnasiums in Komotau: 

15,439. Hrahl, Geschichte d. Stadt Komot11u (Schlufs). 1863. 8. Progr. 
Leopold Frhr. v. Ledebur, Hauptmann a. D., Direktor etc., 

in Berliu: 
15,440. Archiv f. deutsche Adelsgeschichte, Genealogie, Heraldik u. 

Sphragistik; hrsg. v. L. v. Lcdebur; 1. u. 2. Heft. 1863. 8. 
Dr. Ferdin. Walter, Univers.-Professor, in Bonn: 

15,441. Ders., Naturrecht u. Politil{ im Liebte der Gegenwart. 1863. 8. 
Johann Haas, Vrrlagsbuchh., in Wels: 

15,442. Wirmsberger, Beiträge zur Genealogie der Dynasten v. Vol
ltensdorf. 1863. 8. 

15,443. Die lustigen Burger von Gmunden. 1862. 8 . 
Wissenschaftliche Gesellschaft zu Halberstadt: 

15,444. Vorträge in der wissenschaftl. Gesellschaft etc. im J. 1862. 8. 
Friedr. Vieweg &: Sohn, Verl~tgsh . , in Braunschweig: 

15,445. Ilassel, erneuertes Gedächtnis d. ehemnl. Ritter-Acaderoie zu 
Wolfenlniltel. 1754.. 4. 

15,446. Calvör, acta historico-chronol.-mech~tnica circa met~tllurgiam 
in Hercynia superiori; 2 Thle. 1761 -63. 2. 

15,447. Häberlin, Entwurf einer prngmat. teutschen Reichs-Historie. 
Nebst Anhang. 1763. 8. 

15,448. Geschichte des Ursprungs und Wachsthnms des Pabstthums. 
1770. 8. 

15,449. Vom Alter der Oelmalerey. 1774. 8. 
15,450. Mauvillon, essai historique sur l'art de la guerre pcndant Ia 

guerre de trenle ans. 1789. 8. 
15,451. Sendschreiben 11n e. Quedlinburger Schulmonarchen. 1782. 8. 
15,452. Büsching, Untersuchung, wenn u. durch wen der freyen 

evang. luth. Iiirche die symbol. Bücher zuerst aufgeleget wor-
den ? 1789. 8. · 

15,453. Philipson, Leben Benedikts v. Spinos~t. 1790. 8. 
15,454. Hennings, Gedanken über Adelsg-eist u . Aristokratism. 1792. 8. 
15,4!'>5. J{ircher, Anweisung in der Buchdrucl(erkunst. 1793. 8. 
15,456. Beiträge zur weitern Ausbildung der deutschen Sprache. 2 

Bde. 1795-96. 8. 
15,457. Reise eines Lieflänrlers von Rign nach Warsch~tu etc. 1.-7. 

Heft. 1795. 8. 
15,458. Häberl in, Handbnch d. teutsch. Staatsrechts; 3Bde. 1797. S. 
15,459. Reise durch den Harz und die hess. Lande. 1797. 8. 
15,460. Campe, Wörterbuch zur Erldärung und Verdeutschung der 
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unserer Sprache aufgedrungenen fremden Ausdrücke; 2 Bde. 
1801. 4. 

15,461. Zahn, Vessuch e. Erläuterung d. goth. Sprachüberreste in 
Neape"l u. Arezzo. 1804. 8. 

15,462. Die Gesellschaft Jesu als universell ·histor. Erscheinung. 1815. 8. 
15,4ö3. Alphabet. Verzeichnifs der in dem Herzogth. Braunschweig

Lüneburg belegeneo Städte. 1816. 4. 
15,464. Campe, Wörterbuch der deutschen Sprache; 5 Bde. 1807 

-- 11. 4. . 
15,465. Lindemann, Ueberblicl{ über die Religionsbegriffe und Ge-

bräuche lwltivirter u. roher Völker. 1820. 8. 
15,466. Venturini, deutsches fieldenbuch ; 2 Thle. 1821-22. 8. 
15,467. Arlincourt, Ipsiboe; 2 Thle. 1823. 8. 
15,468. Schicl{edanz, Versuch einer Geschichte d. christl. Glaubens

lehre. 1827. 8. 
15,469. v. Bülow, Beiträge zur Geschichte der Braunschw.-Lüneburg. 

Lande. 1829. 8. 
15,470. v. Stromheck, deutscher Fürstenspiegel; 2. Ausg. 1830. 4. 
lf>,471. Thoms, alt-en~d. Sagen u. Mährehen; 1. Bdchn. 1830. 8. 
15,472 . .Münch, Teutschlands Vergangenheit u. Zulmnft. 2. Autl. 

1831. 8. 
15,473. Ders., histor. Riic){blicke etc. 1. Heft. 1831. 8. 
15,474. Assmann, die Bedeutung deutscher Bürgerbewaffnung. 1831. 8. 
15,475. Bruns, d. Rechte des herz. Hauses Braunschweig u. Lüne-

bur:r ä. L. gegen das landgräfl. Haus Hessen-Hornburg etc. 
1802. 8. 

15,476. Sporschil, ~larie von Burgund; 3 Theile. 1833. 8. 
15,477. Jahrbucher f. histor. u. dogmat. Bearbeitung des röm. Rechts, 

hrsg. v. Seil. 3 Bde. ·1841-45. 8. 
15,478. Hermes, d. Entdeclmng v. America durch die lsländer. 1844. 8. 
15,479. Welp, Wanderungrn im Norden; 3 Bdchn. 1844. 8. 
15,480. 1\opp, Geschichte der Chemie; 4 Bde. 1847. 8. 
15,481. Assm11nn , Quellenkunde der vergleich. An11tomie. 1847. 8. 
15,482. Voll{mar, Geschiehte des Landes Dithmarschen. 1850. 8. 
15,483. Bode, d. ältere lUünzwesen der Staaten und Städte Nieder-

sach s en~ 18~7. 8. 
Joh. K. Schuller, ){. k. Statthaltereirath, in Hermannstadt: 

15,484. Ders., Maria Theresia und Freiherr Samuel v. Brukenthal. 
1863. 8. 

Otto Henle, Apothel{er, in Regensburg: 
15,485. Garthius, lexicon latinograecum. 1613. 8. 

J. C. Hofrichter, Je 1{. Notar, in Wiudiscltgraz: 
15,486. Ansichten aus der Steiermark ; 22. u. 23. H. qu. 2. 

Dr. E. H. Costa in Laibach: 
15,487. Lesar, slovensl{a slovnica v spregledih. 1863. 4 . Progr. 
15,488. Nejedli, über Euler's Auflösungs -.IHethode unbest. Gleichun

gen d. ersten Grades. 18fi3. 4. Prgr. 
Dr. Sigmund Scheler, Bibliotheltar Sr. Maj. des 1\önigs der 

Belgier, in Brüssel : 
15,489. l.1- und Ueberschriften des in denen Aclis Gloriosis beschrie

benen Ehrenzeichens Christi. Pap.-Hs. 1748. 2. 
J. F. Keiblinger, Stiftsltapitular u. Professor, in ~lelk: 

15,490. Staufer, Iittente .lo. ßen. GentiloLti ab Engelsbrun ad PP. 
Bernardum et Hieron. Pez. 1863. 4. Progr. 

v. Both, geh. R:~th, in Rostock: 
15,491. Ders., das Blilcherdenl{mal in Rostoc){ u . Göthe's Theilnahme 

an diesem Werke. 8. Sonderabdr. 
K.. Studienrektorat in ßamherg: 

15,492. Scltmitt1 die ltatechet. l\Jethode. 1863. 4. Progr. 
König!. Universität zu Greifswalu: 

15,4'93. Oies., Verzeichnil's der Vorlesungen, 1863- 64. 4. 
15,494. Dies., Index scholarurn etc. 1863-64. 4. 

15,495. Schoemanni animadversionum ad veterum grammaticorum 
doctrinam de articulo cap. IV, pars II. 1863. 4. Progr. 

15,496. Schllfer, dc ephoris Lacedaemoniis commentatio. 1863. 4. 
Progr. 

15,497. Budge, üb. die Einheit in der Natur. 1863. 8. 
Histor. Verein von und für Oberbayern in München: 

15,498. Ders., Archiv, 22. Bd., 2. u. 3. II. u. 24. Bd. 1863. 8. 
F. Dümmler's Verlagshuchh. ( Harrwitz u. Gofsmann) in Berlin : 

15,499. Weinhold, alemannische Grammatik. 1863. 8. 
15,500. La band, die Magdebnrg.- Breslauer systeJQat. Schöffenrecbt. 

1863. 8. 
Verlag der Frauen- Zeitung in Stuttgart: 

15,501. Kirchenschmuck etc. XI, 4. H. u. XII, 5. u. 6. H. 1862. 8 . 
George Weste1·mann, Verlagshand I., in Braunschweig: 

15,502. Oers., Holzschnitt-Illustrations-Katalog ; 1. L. 1863. 2. 
Juristische Gesellschaft in Laibach: 

15,503. Dies., Verhandlungen etc.; I. B. 11. u. 12 H. 8. 
Budolf Temple in Pest: 

15,504. Ders., über die poln. Nation in d. Österreichischen Monar
chie. 1863. 8. Sonderabdr. 

Dr. J. 'l'h. Erbstein, lt. s. Hauptstaatsarchivar, in Dresden : 
15,505. Traite de paix entre Je roi de Saxe et Je ro-i de Prusse. 1815. 4. 
15,506. Verordnung die wegen der Herrschaften Glauchau etc. ab

geschlossenen Recesse betr. 1835. 4. 
K.arl Arnd, kurf. hess. Landbaumeister, in Fulda: 

15,507. Zeitschrift f. d. Provinz Hanau; 1. Bd. 1839. 8. 

III. Für die Kunst- und Alterthums
sammlung. 

Ordenstein, Kaufmann, in Nürnberg : 
4380. Grorser Schlüssel vom 14. Jhdt. 

K.. Nicklas, Seluetär, in Landau : 
4381. Viergroschenstück der Stadt Bremen v. 1616. 

Ott, Braumeister, in Garnmerlingen: 
4382. 2 Schlüssel v. 14. u. 15. Jhdt. und 3 Pfeilspitzen, gefunden 

in der ßurg Veringen. • 
A. Apell, Associe der Kunsthandlung E. Arnold, in Dresden: 

4383. Bildnifs des Malers Joh. Cbr. Erhard aus Nürnberg, nach einer 
Zeichnung von J. von Schnorr gestochen von H. Bürlmer, 
Abdr. v. d. Schrift. 

L. Friedrich, J{upferstecher, in Dresden: 
4384. FacsimUe einer Handzeichnung von A. Dürer, in Kupferstich 

vom Urn. Geschenl{geber. 
A. Kifskalt, Tischlermeister, in Neuhausen bei Nürnberg: 

4385. Ein bei Nürnberg 12 Fufs tief unter dem Boden ausgegrabe
nes Handwerltsbeil. 

Se. Maj. Georg V., König v. Hannover: . 
4386. Gypsabgufs des alten bronzenen Taufkessels im Dome zu Hil

desheim. 
4387. Grabstein des Bischofs Otto I. von Hildesheim, Gypsahg. 
4388. Oberer Theil des nördl. Portals der St. Godehardskirche zu 

Hildesh eim, Gypsabg. 
4389. Chorstuhlwangen aus der Abteildrehe zu Loccum, Gypsabg. 

Fr. Küsthardt, Bildhauer, in Bildesheim : 
4390. Gypsabgüsse der beiden Leuchter des hl. Bischof Bernward 

von Hildcsheim. 
Keiner, Verwalter am german. Museum : 

4391. 1\ur-Trier'sche Silbermünze v. 18. Jhdt. und Nürnberger Füaf
kreuzerstück v. 1622. 

Dr. C. B. A. Fickler, Professor, in Mannheim: 
4392. Ravensberger Zwölfpfenniger v. 1621. 

Chronik der historischen Vereine. 
Mittheilungen der k. k. Centrai-Commission zur Er- Commission, J(arl Frhrn. v. Czijrnig. Redakteur: Kar] Weifs • 

forschung und Erhaltung der Baudenkmale, hernusgege- · VIII. Jahrg. Jänner - Juni·. Wien, 1863. 4. 
ben unter der Leitung Sr. Exc. des Präsidenten der k. ){. Centr.- Ueber Fensterverglasung im ltlittelalter. Von Jacob Falke. -

• 
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Die Baudenkmale zu !Iühlhausen (llilevslw) in Böhmen. Von Dr. 
Erasmus Wocel. Cl\lit 1 TafeL) - Archäologische Funde in Oester
reich im Jahre 1862. Von Eduard Frhrn. v. Sacken. (ltit 12llo1z
schnitten.) - Die Breslauer Sculpturen am Ende des XV. und zu 
Anfang dei XVI. Jahrhunderts. Von Wilh. Weingärtner. - Der ro· 
manische Speisekelch sammt Patene im Schatze des Stiftes St. Pe
ter in Salzburg. (1\lit 1 Tafel und 1 Holzschnitte.) - Beiträge zur 
mittelalterlichen Sphragistik. Von Karl v. Sava. (~fit 5 Holzschnit
ten.) - Die mittelalterlichen Teppiche im Rathhause zu Regens
burg. Von Hans Weininger. (1\lit 14 Holzschnitten.) - Die J{irche 
des heil. Antonius zu Padua. Von A. Esseuwein. (Mit 1 Tafel.) 
- Das englische Haus im Mittelalter. Von Jacob Falke. -
Ueber die Wandmalereien im Kreuzgange zu Schwaz und über 
die Urheber derselbep. Von Bertrand Schöpf. -- Oie Taufe Christi 
im Jordan. (Mit 2 Holzschnitten.) Von Ch. Riggenbach. - Werl{e von 
Albrecht Dürer in der 1{, k. Ambraser -.Sammlung. Von Ed. Frhrn. 
v. Sacken. (l\1it 1 Tafel und 2 Holzschnitten.) - Die grofse 
MarJ{thalle zu Urakau, genannt Sultiennice (Tuch halle). Von Dr. 
K. Schenld. (Mit 4 Holzschnitten.) -- Die Architekten und Bild
hauer Breslaus vor der Einführung der Reformation. Von Alwin 
Schulz. - Die mittelalterlichen Baudenl{male der Stadt Friesach in 
Kärnthen. Von A. Essenwein. (l\lit 3 Tafeln und 14 Holzschnitten.) 
Kleine Mittheilungen: Die segnende Hand in dem Stiftswappen von 
Heiligenlueuz in Niederösterreich. - Die Staupsäule in Breslau. 
(!lit 1 Holzschnitt.) - Merl{würdiger Büchereinband vom Jahre 14 71. 
- Versuch einer Erklärung der Namen Juvavum, Ivaro und Igonta. 
- Die Tauern in Californien.- Ueber das Vorlwmmen akustischer 
Hilfsmittel in mittelalterlichen Kirchen. - Ueöer die St. Stevhans
Jdrche zu Braunau. - Eine Armeseelenleuchte zu Voitsherg in Steier
mark. - Zur näheren Kenntnil's der alten Cistercienserldrchen. -
Der 1\lünzfund von lps. - Die Deckenbilder der Sixtinischen Ca
pelle. - Heifst der ~feister des Cölner Dombildes Lochner oder Loth
ner? - Ueber das älteste Monogramm Christi. - Ueber den Bres
lauer Maler Leonhard Hörlein, muthmafslichen Sohn des Nördlinger 
Malers Friedrich Hörlein. - Die Familie von der Weiden. - Ein 
Grabstein der Clara Johanna Baronin von Scherr, gebornen Gräfin 
Purkstall zu Pat){6S. - Die Sculpturen im Dome zu Bamberg. -
Zur Frage über die Akustik in mittelalterlichen Kirchen. - No
tizen. Correspondenzen. Literarische Besprechungen. 

Verhandlungen des historischen Vereines für Nie
derb a y er n. IX. Band. I. u. Il. Heft. 1863. Verlag der Jos. 
Thomann'schen Buchhandlung in Landshut. 8. 

Elfter Jahresbericht pro 1862. - Or. Johann Ferdinand ~Iayer, 

weiland Pfarrer und Dehn zu Kelheim. Ein Beitrag zur Kulturge
schichte Bayerns im 17. Jahrhundert. Von Job. Bapt. Stoll. - Die 
bayerischen Landfahnen vom Jahre 1651 ~ 170!1. Ein Beitrag zur 
Geschichte der Voll<shewaffnung von Joseph Würdinger. - Das wilde 
Heer oder Nachtgejaid. Von Hans Weininger. - Beiträge zur Ge
schichte des VoJlu;aufstandes in Niederbayern in den Jahren 1705 
und 1706. C. Der Aufstand im Gerichte Eggenfelden. Von Alois 
Schels. 

Oberbayerisches Archiv für vaterländische Ge
schichte, herausgegeben von dem historischen Vereine von 
und für Oberbayern. 22. Band, 2. u. 3. lieft. 8. 

Regesten ungedrucl<ter Urlwnden zur bayerischen Orts-, Fami
lien- und Landesgeschichte. Achtzehnte Reihe. Ur1mnden aus dem 
Schlofsarchive zu Au in der Hallertau. In Auszügen mitgelheilt von 
Dr . .J. B. Prechtl und Ernest Geifs. Mit einer geschichtlichen Ein
leitung iiber die Hallertau. - Topographische Geschichte der Stadt 
Laufen. Von Heinrich Gentner. Aus dessen Rücklais herausgege

ben von Joseph Gentner. 
24. Band : Die Urlmnden des Klosters Int1ersdorf. Erster Band. 

~Iit 10 Siegel-Tafeln. .l\lünchen, 1863. 
Collectaneen-Blatt für die Geschichte Bayerns, ins

besondere für die Geschichte der Stadt Neuburg a. d. D. und der 
ehemaligen Grafschaft Graisbach, bearbeitet von ~fit gliedern i:les h i
storischen Filialvereines in Neuburg. Achtundzwanzigster 
Jahrgang, 1862. Neuburg, 1862. 8. 

Verzeichnifs der historisch- merkwürdigen Personen, welche je 
einmal in den königlichen Residenz -Schlössern zu Neuburg an der 
Donau gewohnt haben. (Fortsetzung.) - Oie bayerische, ehemalige 
Grafschaft Graisbach. - Von den einzelnen Orten der ehemals pfalz
neuburgischen Grafschaft Graisbch. - Topographie der Pfarrei Ems
heim. - Geschichtliche untl statistische lUitt.heilungen über das Ru
ral- Kapitel des Del<anats N euburg. -- Die Tafel über dem Eingange 
in das Rathhaus zu Neuburg. - Eine Scene aus dem schwedisch
deutschen 1\riP-ge vom Jahre 1630 - 3&. - Etwas über Hexen- Pro
zesse. 

Be r i c h t über die Thätigl<eit des historischen Filial- Vereines 
zu Neuburg a. d. D. während des Jahres 1862. 8. 

Correspondenzblatt des Gesammtvereines der deut
schen Geschichts- und Alterthumsvereine. Herausgegeben 
vom Verwaltungsausschusse des Gesammtvereins in Stuttgart. Eilf
ter Jahrgang. 1863. Nr. 4. April bis Nr. 6 Juni. 4. 

Der Bronze-Ring von Söhren. - Die Königliche Schleswig-llol
stein- Lauenburgische Gesellschaft für die Sammlung und Erhaltung 
vaterländisl'her Alterthümer in Kiel. - Der historische Verein von 
Niedetbayern. - Beilage zu Nr. 5: Siegel der Pfalzgrafen von Tü
bingen. - Die Deckenbilder der Sixtinischen Capelle. - Jahres
versamt~tl;wg des Vereins für hessische Geschichte und Landesl<uude. 

Dreiunddreifsigster Jahresbericht des Voigtländi
schen altertbumsforschenden Vereins. Vorgetragen in der 
Hauptversammlung am 5. August 1862 von Advol<at Julius Friede
mann, Selnetär des Vereins. Greiz, 1863. Id. 8. 

Statuten desselben Vereins. Greiz, 1862. 8. 
Neues Lausitzisches 1\Jagazin. Im Auftrage der Ober

lausitzischen Gesellschaft der Wissenschaften herausge
geben von Gottlob Traugott Leberecht Hirche. Vierzigster Band. 
Zweite Hälfte. Görlitz. 1863. 8. 

Sagenbuch der Lausitz. Von Kar) Haupt. Zweiter Theil. -
Die Abtei Nienburg und die Nienburger Güter in der Lausitz. Von 
Prof. Dr. v. Heinemann. - Mittbeilungen aus der Gesellschaft etc. 

Vorträge, in der wissenschaftlichen Gesellschaft 
zu Halberstadt im Jahre 1862 gehalten. Halberstadt 8. 

Historische Entwickelung der Bestimmung des heiligen Oster
festes. Von Or. Hinze. - Die Uhren und die Stunden der Alten. 
Von K. Scheffer. - Franz Bonivard, Prior von St. Victor. - Ueber 
die Zeitrechnung verschiedener, namentlich der alten Völl<er. Von 
Dr. Hinze. - Michel Servet. Von Or. Brunnemann. 
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N a c ·h r i c h t e n. 
Literatur. 

Neu erschienene Werke. 

87) Zeitschrift für Rechtsgeschichte. Herausgegeben von 
Dr. Rudorff und Dr. Bruns in Berlin, Dr. Roth in 
Kiel (jetzt in München), Dr. Merkcl (t) und Dr. Böhlau 
in Halle. Weimar, 1861-63. 2 Bde. 

Der erste Band dieser Zeitschrift für Rechtsgeschichte ist durch 
Mittheilung des Programmes eingeleitet, welches die geehrten Re
dactoren derselben vereinbart und im Juni 1861 den Genossen und 
Freunden als Einladung zur activen Theilnahme an der Zeitschrift 
zugesendet haben. Nach diesem Programm wird ein Organ zu grün
den bezweckt, in welchem Gelegenheit gegeben ist, rechtsgeschicht
liche Forschungen und Mittheilungen zu veröffentlichen, die sich 
nicht eignen , als selbständiges Werk zu erscheinen. Dabei ist die 
Geschichte unseres Rechts im Ganzen als Aufgabe dieser Zeitschrift 
bezeichnet, und zwar in der Ueberzeugung , dafs alles heutzutage 
in Deutschland geltende Recht, aus national einheimischen und ur
sprünglich fremden Theilen gebildet, ein unauflösliches Ganze und 

eigenstes Produkt unserer Kultur ist. 
Wir sind mit der Redaction einverstanden, dafs für ein Unter

nehrneu solcher Art dermalen wirldich ein Bedürfnifs vorhanden ist, 
und namentlich auch für unser nationaldeutsches Recht , was uns 
hier zunächst interessiert, seitdem die Zeitschrift für deutsches Recht 
zu erscheinen aufgehört hat, welche sich auch der Rechtsgeschichte 
widmete. Wir wünschen daher dem Unternehmen den gedeihlich

sten Fortgang. 
Mit Recht wird in dem Programm die Erinnerung an ein frü

heres berühmtes Unternehmen erneuert, nämlich an die "Zeitschrift 
für geschichtliche Rechtswissenschaft", deren Lahnbrechender EinOufs 
jetzt allgemein zuge111tanden wird. Es wird aber dabei anerl\ennend 
hervorgehoben und in besondere Erwägung gezogen, dafs für die 
Gegenwart unser vaterländisches Recht im Vergleich zum römischen 
gröfsere Bedeutung erlangt hat , als in irgend einer früheren Pe
riode. Die Redaction sagt in diesem Zusammenbange: "Der ge
schichtliche Stoff ist zu reicher Fülle herangewachsen, Rechtsquel
len, welche früher ganz unbeliannt oder nur unvollkommen über
liefert waren, liegen uns in sicherer Gestalt, und Urliunden in fast 
unübersehbarer Menge vor, Geschichte und Sprachwissenschaft lie
fern willig neue ß1ittel der Erkenntnifs, und Handel und Wandel 
erzeugt jetzt in stets wachsender Anzahl Rechtsverhältnisse, deren 
Gestalt und Beurtheilung ausschliefslieh der deutschen Heimalb ent
sprungen und freie That des deutschen Rech tsbewufstseins ist." 
Solche Hervorhebung der nationalen Seite und Bedeutung unserer 
Rechtsentwiclielung und solche höhere Auffassung der heimischen 
Rechtsgeschichte als eines Moments und wichtigen Bestandtheils der 
vaterländischen Kulturgeschichte ist auch für uns eine mahnende 
Aufforderung · geworden, vorliegender Zeitschrift hier anerkennend 
zu gedenken, während übrigens ihre wohlbegründete Tendenz: 
nicht blos in wissenschaftlicher, sondern auch in unmittelbar prak
tischer Verbindung mit der Rechtsverfassung und den Rechtsverhält
nissen der Gegenwart zu stehen, dieselbe einem anderen Felde, als 
dem von uns hier bearbeiteten, zuweist. 

88) Rechtsdenkmale aus Thüringen. Namens des Ver
eins für thüringische Geschichte und Alterthums1{unde gesam-

melt und herausgegeben von A. L. J. Michelsen. 
1863. 532 Stn. 8. 

Jena, 

Der Herausgeber hat schon vor einem Jahrzehend, bei Stiftung 
des Vereins für thüringische Geschichte, als literarische Aufgabe und 
Arbeit dieses Vereins nicht blos die Herausgabe von heimischen 
Chronil\en und Ur1iunden, sondern auch die Veröffentlichung von 
Rechtsquellen aufgestellt. Bereits in der constituierenden Versamm
lung verliündete er als Vorsitzender in seiner Eröffnungsrede diesen 
Plan, den Werlh und die Wichtiglieit eines solchen Unternehmens 
für die Rechtsgeschichte zunächst, sodann aber auch für di e vater
ländische Sitten- und I<ulturgeschichte überhaupt hervorhebend, und 
übernahm selber die Ausführung. Derselbe hat dann im Laufe der 
letzten zehn Jahre ringsum im Thüringerlande in Archiven und Biblio
thelien fleifsig nach ungedruclittm Rechtsmonumenten des heimischen 
Mittelalters geforscht, dabei auch manche fördernd e Beihülfe erfah
ren. Die Ausbeute war eine über Erwarten reiche. Das ihm nach 
und nach beliannt gewordene Material wurde darauf in fünf Liefe
rungen veröffentlicht, welche zusammen jetzt die gegenwärtige Samm
lung von hisher ungedruckten, ja grofsentheils bisher unbel\annten 
Rechtsdenkmalen des deutschen Mittelalters aus Thüringen bilden. 
Als letzte Grenze ist dabei im Ganzen die Mitte des sechszehnten 
Jahrhunderts angenommen worden. Der Herausgeber äufsert sich 
in der Vorrede uber die wissenschaftliche Bedeutung seines Sam
melwerks unter andrem dahin: "Dafs in gegenwärtiger Sammlung 
neuen Quellenmaterials nicht allein für die thüringische Geschichte, 
sondern auch für die deutsche Rechtsgeschichte im Allgemeinen 
eine nicht unbedeutende Bereicherung vorliegt, wird dem Sachkun
digen nicht entgehen. Als den schönsten Lohn für die von uns 
darauf verwendete ~lühe und ArbPit würden wir es ansehen, wenn 
dadurch ein Antrieb gegeben worden wäre, auch in anderen deut
schen Landen die in öffentlichen und privaten Bibliotheken, wie in
sonderheit in Staats- und Gemeindearchiven noch vorhandenen un
gedruckten Rechtsquellen mit gleichem Fleifse aufzusuchen, zu sam
meln und herauszugeben. Es würde auf diesem Wege selbst den 
frül1er veranstalteten, materiell gleichartigen Sammlungen erst der 
rechte, innere Zusammenhang der darin enthaltenen einzeln en Stücke 
und ihr voller Werth zu Theil werden.' ' Und es wird dann im 
weiteren Verlaufe unter Andrem noch hinzugefügt: "Es wäre höchst 
erwünscht, wenn die historischen Vereine, an denen wir Deut
sche so reich sind, sich dieser gewichtigen , jedoch freilich oft 
recht mühsamen Aufgabe in Zulwnft mehr als bisher widmen möch
ten." - In gegenwärtiger Sammlung findet man sämrntliche darin 
mitgelheilten Stücke mit genauen urkundlichen Einleitungen des 
Herausgebers versehen, welche aus allen gedruckten, theilweise 
aber auch fast durchgängig aus noch nicht gedruckten, archivalischen 
Materialien geschöpft worden sind. Auf das Einzelne in dieser Be
ziehung einzugehen, ist hier nicht die geeignete Stelle. Wir be
gnügen uns deshalb mit blofser übersichtlicher Angabe des reich
haltigen und hinsichtlich des darin enthaltenen historischen Rechts
stoffes sehr verschiedenartigen Inhaltes. Derselbe ist: I. Stadtrechte 
von Arnstadt. II. Die alte Erfurtische Wasserordnung. 111. Flämi
sche Rechtsgewohnheiten in der goldenen Aue. IV. Alte Statuten 
der Stadt zu Klingen. V. Die alten Stadtrechte von Rudolstadt. 
VI. Stadtprivilegien von Blankenburg vom J. 1456 und 1470. VII. 

Urkundliche Nachrichten über Verhandlungen westphälischer Fehm-
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gerichle mit der Reichsstadt Nordbausen. VIII. Auszüge aus einem 
Weimarischen Stadtbuche des vierzelanten Jahrhunderts. IX. Statuten 
der Stadt Königsee, bestätigt 1559. X. Hegung des peinlichen Hals
gerichts bei Königsee im J. 1547. XI. Die alte Erfurtische Freizinsord
nung. XII. Gutsherrliche Rechte in dem erzbischöflichen l{üchendorfe 
Wilterda am Ende des llittelalters. XIII. Alte Gerichtsordnung des 
erzbischöflichen weltlichen Gericht.s zu Erfurt. XIV. Aus dem Ge
richtsbuche des Rathes zu Erfurt von 1482- 1492. XV. Salzmarkts
Ordnung zu Erfurt aus dem Schlusse des l\Iittelalters. XVI. Das 
l)lte Stadtrecht zu Leuteuberg. XVII. Statuten der Stadt Franl<en
hausen vom J. 1534. XVIII. rliscellen. Die letzte Rubril< mit 11 
Nummern betrifft sehr mannigfaltige Verhältnisse der vorzeitigen 

Rechtsverfassung Thüringens. 

89) Ern. Stein d o r ff , dissert. inaug. de ducatus , qui Billingo
rum dicitur, in Saxonia origine et pro~Tessu. Berlin, (1863.) 
8. 100 Stn. 

In dieser gelehrten Abhandlung über die Geschichte des säch
sischen , unter dem Namen der Billinger bekannten Herzogshauses 
liegt uns eine sehr lobenswerthe lnauguralschrift vor. Sind wir 
auch nicht mit allen einzelnen Ergebnissen der Forschung vollkom
men einverslanden, so erfreut uns doch durchweg die Klarheit und 
Bündighit der Auffassung und Darstellung, die durchaus gründliche, 
quellenmäfsige Bearbeitung des Themas mit genauer Kenntnifs der 
betreffenden neueren Literatur, sowie das wahrhaft kritische Ver
sländnil's der behaudelten Vorgänge und Verhältnisse. Der Gegen
stand aber, der Ursprung und die Entwickelung herzoglicher Gewalt 
der Billinger und ihre ganze politische Stellung im zehnten und 
elften Jflhrhundert, ist ein eben so gewichtiges, als schwieriges und 
in Folge des Charaliters jener Periode und der Beschaffenheit der 
zu Gebote stehenden Quellen in mancher Beziehung dunkles und ver
wickeltes Moment der deutschen, zunächst der norddeutschen Ge
schichte. Die vorliegende Abhandlung verdient deshalb besondere 
Beachtung und Berücksichtigung. Da aber, wie beliannt, solche In
auguralschriften leicht unbemerlit bleiben und nicht selten bald ver
schwunden sind, so hflben wir darauf speciell flufmerksam zu 
machen nicht unterlassen wollen, indem wir den Inhalt der Ab
handlung hier tlbersichtlich andeuten. In dem ersten Theil der~el

ben werden die amtlichen Befugnisse untersucht, welche unter Kö
nig Otto I. dem Henog Hermann, angeblich dem Sohne des Grafen 
Billing, in Sachsen zustanden. Die Hauptfrage betrifft Umfang und 
Art se iner herzoglichen Gewalt. 1\fan findet hier ausgeführt, dafs 
Hermann Titel und Gerechtsame eines Herzogs von Sachsen besafs als 
Grenzgraf, als ein Marl{graf wider die Dänen und Slaven; zugleich 
aber auch, dafs er zeitweise commissarisch über das ganze Land als 
Stellvertreter des l{önigs in dessen Abwesenheit Fiirstengewalt aus
übte , und der Beweis dafür wird insbesondere aus seinem Verhält
ni~se zu den Bischöfen entnommen. Demnach wird zwischen der or
dentlichen und der nul'serordentlichen Amtsgewalt und 1\lachtvolllwm
menheit Hermann's unterschieden: in beiden Beziehungen führte er 
den Titel eines IJerzogs von Sachsen, jedoch nur vermöge der er
steren ist er vor den anderen Fürsten oder lUagnaten Sachsens, 
geistlichen wie weltlichen, staatsrechtlich ausgezeichnet und hervor
ragend . Der zweite Theil der Abhandlung legt dar, wie Hermann's 
Nachfolger und Erben bis 1106 zwar im Besitz seiner übrigen Amts
befu~nisse geblieben sind, dagegen jene aufserordentliche, wirklich 
provinLiale Obergewalt ihres Ahnherrn niemals ausgeübt haben, dafs 

sie also, um einen Ausdruck Ficker's zu gebrauchen, primi inter pa-

res gewesen sind unter den principes Saxoniae des 11. Jahrhunderts. 
Solches Resultat ist abe1 sowohl für die Zeit der Sachsenkriege 
Kaiser Heinrich's IV. als auch für die Geschichte des späteren wel
fischen llerzogsthums in Sachsen , namentlich unter Heinrich dem 
Löwen, entschieden vou staatsgeschichtlicher Bedeutsam]{eit. 

Aufsätze in Zeitschriften. 

Biene: Nr. 23. Das Schlofs Habsburg. (G. E. Haase.) - Die Ge
wohnheit, Schnupftlieber zu tragen. (Notiz.) 

Garten 1 a u b e : Nr. 29 f. Ein Ausflug im Teufelsmoor. (J. G. Kohl.) 
-- Nr. 30. Burg und Stadt Wertheim. (L. Storch.) 

Korrespondent v. u. f. D.: Nr. 380. Arnold Winl{e)ried und 
seine That in der Schlacht bei Sempach. - Nr. 388. Aus dem 
Pegnitzgebiet. 1. Die Kapelle bei Arzlohe. - Nr. 421. Au• 

dem Pegnitzthale. 
Deutsches .Museum: Nr. 29ff. Ueber Hexenverfolgungen und 

Hexenprocesse. (K. Silherschlag.) 
No v e I I e n z e i tun g: Nr. 31. Der Flachs. Böhmische Blumensage. 

(A. Waldau.) 
Bremer Sonntagsblatt: Nr. 29 . Norwegisches Märchen. (WiJ. 

Iatzen.) - Nr. 32. Zur Gesch!chte der Musik. (F. Pletzer.) 
)fünchener Sonntagsblatt: Nr. 30. Des Torringers Nachtritt. 

(H. Weininger.) - Nr. 31. Hans von Fraunberg. Ein verges
sener Held deutscher .!Xation. (Ders.) - Ueber alte Gemälde. 
- St. Benno, der Patron der Schlosser und Fischer. - Herze
brock. Sage. (C. Beutlage.) - Nr. 32. Die Schlacht bei Ampfing. 
Ein Bild aus der deut schen. Geschichte. - Jan und Greite. 
Westfälische Vollisgeschichte. (C. Beutlage.) 

Unterhaltungen am häusl. Herd : Nr. 30. Landgräfin Mar
garetha. (Kar! Neumann- Strela.) 

Wochenblatt der Johanniler - Ordens-Balley Brandeo
b ur g: Nr. 32. Franz von Siekingen und sein letzter Nach
komme. 

Oesterr. Wochenschrift f. Wissenschaft etc. : Nr. 27-29. 
Ueber die Bedeutung der lletallgegenstände in den Heidengrä
bern. (Wor.ek.) 

.Allgemeine Zeitung: Beil. zu Nr. 214. Kaiser Friedrieh's I. 
Kronleuchter in Aachen. 

Bayerische Zeitung: !Iorgenbl. Nr. 199. 200. Volkssagen aus 
dem bayerischen WalJe. {Regnet.) - Nr. 207 ff. Germanisti
sche Studien. (A. Birlinger.) - Nr. 221. Die mittelalterlieben 
Steinmetzen als Etymologen. 

'r erntls~ltte N aeltrlehten. 

135) In Wetzlar hat sich behufs Erneuerung und Vol
lendung des dortigen Doms ein Dombauverein gebildet. 
Das Bauwerli, in seinen ältesten Theilen romanischen, in den übri
gen gothischen Stils, bedarf dringend einer durchgreifenden Aus
besserung, deren 1\osten sich auf mindestens 40,000 Thlr. belaufen 
würden. Da die Stadt nicht im Stande ist, diese Summe sofort auf
zubrin~en, so hat sich eine Anzahl von Bürgern zur Förderung de1 
Unternehmens vereinigt, die auch die Theilnahme auswärtiger Kuns~ 
freunde anrufen. (Illstr. Ztg.) 

136) In Potsd~m ist man damit beschäftigt, an der Friedent

kircheeine aus gebranntem Thon gefertigte Kopie vom Portale 
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des zwischen Nürnberg undAnsbach gelegenen Klosters 
Heilsbronn, welches vom 13. bis zum 17. Jahrhundert als Be
gräbnifsort der fränld.schen Linie des llauses Hohenzollern diente, 
aufzustellen. Es ist dies eine Arbeit des verstorbenen Feilner, der 
sieb durch die Wiedereinführung der gebrannten Bauornamente sehr 
verdient gemacht hat. (Ü. L. u. M.) 

137) Der Geschichtsmaler Schweitzer in München hat eine in 
Farben ausgeführte Kopie von dem alterthümlichen und kunsthisto
risch interessanten Fresl<obilde am Chore der Pfarrkirche 
in Wasserburg abgenommen, das den Kreuzestod Christi behan
delt. Das Gemälde soll von dem uayr. Maler Berthold Furthmaier, 
der zu Ende des 15. Jahrhunderts lebte, herrllhren. (Illstr. Ztg.) 

138) Der Gemälderestaurateur Franz Reichardt in München 
hat bereits mehrmnls eine seltene Geschicklichl<eit darin bewährt, 
alte FresJ{ol.dlder von Gebäuden loszulösen und auf Holz 
zu tiber tragen. Er war jtingst in seiner Vaterstadt Au g s b ur g und 
hat dort durch sein Verfahren auch die alten WandmaIe r e i e n an 
dem im Abbruch befindlichen von Imhof'schen Hause der Nach-
welt zu erhalten ge\~ufst. (Europa.) 

139) Nachdem erst vor einigen l\fonden zu München das 
Christu8bilcl am Isarthor restauriert worden ist, liel's der ~Jagistrat 
nun auch ein altes Freskobild am heiligen Geist-Spital, 
welches die sieben Werl{e der Barmherzigkeit darstellt, der Re
stauration unterwerfen. Die 'Viederherstellungsarbeiten arn 
Rathhausc sind gleichfalls alles Ernstes in Angriff gen0mrnen 
und damit begonnen worden, die beiden auf dem ö8tlicben und 
westlichen Giebel aufgestellten kolossalen Büsten herabzunehmen, 
wobei sich zeigte, dafs sie Cttsar und Cicero darstellen. (Ü. L. u. l\1.) 

140) Während einer Reparatur in der Spitalldrche zu 
Wemding (im Ries, Bayern) ist man durch zufälliges Durchbre
chen und Abluatzen der obern, weifsen l{alldläche auf Fr es 1< o g e
m ä I d e gekommen. S0 viel man bis jetzt sieht, ist der ganze Chor 
bemalt. Die Gemälde sind noch ziemlich tieutlich, die Schrift ~für 
Kenner leserlich. (Frlc l{ur.) 

141) Die in Wien erscheinenden "Recensionen und lUittheilun
gen über bildende Kunst'' enthalten in Nr. 7 vom Juli einen Beitrag 
von AlfredWoltrnann: "Holbein's Geburtsjahr", in welchem 
der Verfasser rr.it Glück nachzuweisen versucht, da1s der grofse 
Künstler nicht 1498, wie man bisher annahm, sondern 1495, und 
zwar in Augsburg geboren wurde. (Illstr. Ztg.) 

142) In lnnsbruck wird zu Ehren der Vereinigung Ti
rols mit Gesterreich eine Reihe wisseuschaftUcherVeröf
Jentlichungen vorbereitet. Zingerle gibt die Sagen überlUarga
retha !laultasch, Huber eine Geschichte der Vereinigung Tirols 
mit Oesterreich, Durig eine Geschichte des allmählichen Anwachses 
Tirols heraus. (lllstr. Ztg.) 

143) Die von dem Freiherrn von Stein gegründete, unter dem 
Schutze des deutschen Bundes stehende Ge s e 11 s c b a ft für ä I t er e 
deutsche Ges<:hichtsl\unde hat flir dns Jahr 1862 Rechnung 
abgelegt und der Bund ihr deshalb in der Sitzung vorn 9. Juli. De
charge ertheilt. Die Einnahmen (an Einzahlun~en der Bundesstaaten, 
an Zinsen von dem Bankhause Rothschild und Söhne und an Erhe
bungen aus der verzinslichen Anlage) betrugen 8188 fl. 24Iu., die 
Ausgaben: in Zllhlungen an die Gesellschaft, und fiir dieselbe an 
Pertz, 5250 fl., Zuführungen an den verzinslich . angelegten Fond 
2938 fl. 24 kr., zusammen 8188fl. 24Iu., also gleichviel mit der Ein
nahme. Der bei dem Banl\hause Rothschild verzinslich niederge-

legte Fond betru'f arn 31. Decbr. 1862: 26,314 fl. Von 27 deut
schen Bundesstaaten giengen für die Zwecke der Ge.,ellschaft im 
Ganzen 3769 fl. 431u. ein. (Frlc Kur.) 

144) Die Abtheilung des Künstlervereins für Bremische Ge
schichte und Alterthümer hielt am 7. Juli ihre letzte Versammlung 
vor den Ferien, in welcher Dr. 1-1. A. Schumacher über II o 11 er
land und Hollerrecht sprach. Nach einem Hinweis auf die 
grol'se Bewegung, die sich während dei 12. Jahrhunderts unter dem 
Landvo'lll fast aller deutschen Gaue zeigte, erwähnte der Vortrag 
1{\lrz die Theilnahme der Niederlande an derselben. Es ward dann 
nachgewiesen, dafs "VIiiminger" die allgemeine Bf'zeichnung ftir 
die germanischen Bewohner des jetzigen Belgien und Holland ge
wesen sei, dal's der Ausdruck "Holländer" keineswegs allein die 
Bewohner der Grafschaft Holland bezeichne, sondern als identisch 
mit "Vläminger" gebraucht werde. Die Einwanderung dieser habe 
den ersten Grund zum Hollerwesen in Deutschland ~elegt. Ihre 
Niederlassungen und in Folge davon Stücl\e Holler- oder Vlämin
gerlandes fanden sich an der ganzen Ostseite des Reiches, ja selbst 
in Siebenbürgen. - Das Hollerrecht sei nicht mit dem Personalrechte 
der Vläminger identisch, sondern eines der vielen besondern Land
sassen rechte, die im 12. Jahrhundert sich gebildet · hätten ; es habe 
seinen Ursprung in der Wiederholung seiner Verträge über Neubau 
von Ländereien, welche die GrundJ,erren zuerst mit den Fliimin
gern abzuschliel'sen pflegten; dies habe zur Folge gehabt, dafs her
nach nicht blos diese, sondern auch Sachsen, Franken und Rudere 
Stammesgenossen, selbst juristische Personen nach Ho!Jerrccht sich 
gerichtet hätten, so dal's die 1-lerlmnft der Ansiedler für das Holler
wesen nicht entscheidend sei. Im Hollerrechte glaubte der Vortra
gende das einzig charal{teristische Moment für das Hollerwesen zu 
sehen. - Die Ausdehnung des Stoffes gebot die Verschiebung des 
speciellen Theils der Vorlesung, das Hollerwesen bei Bremen be-
treffend, auf eine spätere Sitzung. (Br. S. BI.) 

145) Die Akademie der Inschriften und schönen ·Wissenschaften 
in Paris hat am 31.Juli den numismatischen Prds- Stiftung 
von Allier de 1-lauchecorne- an Franz Streber in München 
für seine 1861 erschienene Abhandlung "Ueber die sogenannten Re-
genbogenschüsselchen" ertheilt. (IJI. Ztg.) 

146) Der J{aiser der Franzosen ha\ neuerdings dem Mai n z er 
römisch-germanischen 1\luseum eine Sammlung von beinahe 
200 Gypsabgüssen alter, meist römischer Waffen zum Geschenke 
gemacht, die in der Umgebung des alten Alesia gefunden worden 
sind und aus der Zeit des mörderischen Kampfes herrühren, den 
dort Cäsar siegreich gegen die Gallier geführt hat. 

(1\. v. u. f. D.) 
147) Zwischen dem belgiseben Staate, der Provinz Lüttich und 

der Hauptstadt dieser Provinz einerseits und dem Bildhauer Ludwig 
Jehotte anderseits ist im yorigen Herbste ein Vertrag zur Ausfüh
rung eines in Lüttich auf dem St. Lambertusplatze zum 
Gedächtnifs an Karl den Grofsen zu errichtenden Denk
m a I s abgeschlossen worden, nach welchem der Künstler sich ver
pflichtet, das J{unstwerk bis zum 1. lfai 1867 vollständig fertig zu 
liefern. Wie man vernimmt, wird das :Monument aus einer 5 Me
ter hohen Reiterstatue Karls des Grofsen, sowie aus 10 anderen 
Standbildern bestehen, welche, jedes in 11/ 2 Meter Höhe, die Haupt
mitglieder der Karolingischen Familie darstellen werden. Das Pie
destal wird bei einer Höhe von 7 Melern an der Basis 7 Meter 
Länge und 5 1

/ 2 Meter Breite erhalten. Die Kosten des Ganzen sind 
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auf 190,000 Fr. veranschlagt, wovon die Regierung 114,000, die 
Stadt Lüttich 64,000 und die Provinz 12,000 Fr. trägt. 

(111. Ztg.) 

148) Am 25. Juli ist in Johanngeorgenstadt das Stand
bild des Kurfürsten Johann Georg I. feierlich enthüllt 
worden. Die Statue, von dem Dresdener Bildhauer Schwenl{ in 
postelwitzer Sandstein ausgeführt, stellt den Kurfürsten in Jagdldei
dung dar, mit einem 1\lantel lose umhüllt, in Reiterstiefeln, den rech
ten Arm halb erhoben und vorgestreckt, den l\Ioment versinnlicbend, 
in welchem die Genehmigung zur Gründung der Stadt ausgespro
chen wird. Auf der Frontseite des vierseitigen Sandsteinpostaments 
befindet sich eine hierauf bezügliche, der Stadtchronik entnommene 
Inschrift, darunter ein Bärenkopf, der das Wasser in ein davor an
gebrachtes Bassin auswirft. Das Denkmal, das auf dem 1\larktplatze 
seinen Standort hat, wird als ein höchst gelungenes Kunstwerl{ be-
zeichnet. (lll. Ztg.) 

150) Die königliche Hofldrche Fürstenfeld bei l\Iünchen, 
welche von dem bayeriscben Herzog Ludwig dem Strengen zur 
Sühne fur die aus unbegründeter Eifersucht bewirkte Enthauptung 
seiner Gemahlin lUaria von Brabant im Jahre 1263 gebaut wurde, 
begieng am 26. Juli ihr 600jähriges Stiftungsfest. 

(K. v. u. f. D.) 
151) Auch in !Uecldenburg sind Pfahlbauten entdecl{\, 

welche ganz dieselben Ei~enschaften an sich tragen, wie die schwei
zerischen, so dal's nun bis zur Evidfnz die gleiche Kulturstufe der Be
wohner der Schweiz und 1\lecklenburgs in einer bestimmten Periode 

nachweisbar ist. Die Behauptung, da1s Kelten vor den Germanen die 
norddeutsche Ebene bewohnt haben, wird dadurch fast zur Gewifsheit; 
denn ohne Zweifel gehörten jene Pfahlbauten der Schweiz Ihrer kelti
schen Periode an. Bei dem Ausmodden eines kleinen ursprünglichen 

Sees (bei Wismar), der rings von Hügeln eingefafst und seit Jahr
hunderten schon zugeschlemmt war, so dafs der moddige Unter
grund sich mit einer zwei Fufs dicken Lehmschicht beldeidete, fan
den sich die Reste der Pfahlbauten. In dem Urboden des Sees war 
ein doppelter Kreis von eingerammten eichenen Pfählen vorhanden, 
von einem Durchmesser zu etwa 10 bis 12', so dafs die über dem 
Wasser stehende Hütte eine runde gewesen sein mufs. Die oberen 
Enden der Pfähle waren verkohlt, woraus zu scbliefsen ist, dafs 
Feuer das Gebäude zerstört bat. Bei weiterem Nachgraben in der 

Tiefe fand man eine ganze Anzahl von Alterthümern, jenen sehr 
ähnlich, die man in den Hünengräbern findet, sämmtlich aus Stein. 
1.\lan fand einen grofsen Mühlstein, l<.ünstlich ausgehöhlt, mit einer 
ganzen Anzahl runder Mühlsteine, einen sehr zierlieben Keil, andere 
kleinere Geräthe, Scherben irdener Gefäfse und Thierknocben, na
mentlich ein Gehörn, das auf ein wildes Rind schliefsen lälst, sowie 
einen drei Zoll langen Zahn eines Wiederkäuers. Diese Alterthü
mer wurden an den Conservator der mecldenlmrgiscben Altertbümer, 
Archivratb Lisch, abgegeben, und dieser bat auch sofort eine genaue 
lnspection des Befundes an Ort und Stelle vorgenommen und wird 
das Genauere veröffentlichen. Die Altertbümer befinden sieb jetzt 
im Besitz des mecklenburgischen Altertbumsvereins zu Schwerm. 

(Südd. Ztg. aus: B. A. Z.) 

Inserate und Bekanntmachungen. 
24) Der ergebenst Unterzeichnete, welcher seit einer Reihe von 

Jahren sich damit beschäftigt, die im Sachsen-Ernestinischen Gesammt
Arcbive zu Weimar vorhaudenen noch nicht veröffentlichten 
Correspondenzen Dr. 1.\lartin Luther's mit historischen Erläu
terungen herauszugehen, hat sieb im Laufe seiner Studien veran
lafst gesehen, seinen Plan zu erweitern und zwar : 

1) Wenn auch nur in Regestenform, so doch all' diejenigen 
Correspondenzen Luther's (nicht einseitig nur Briefe von Lu
ther) unter Angabe des Fundortes aufzunehmen, welche be

reits geclrucl<t und die sich, da sie sehr zertreut sind, nur 
mühsam zusammen finden lassen. 

2) Alle Originalien zur Verbesserung des Textes heranzuziehen, 
welcher in den Arbeiten von de Wette und Bretschneider 
(Corp. Ref.) meist nur durch !Uangel an Genauigkeit sich aus
zeichnet. 

3) Aller Briefe von und an Lother im Original oder in Copie 
habhaft .zu werden, welche sich im Privatbesitz, in Bibliothe-

ken und andern Archiven, und deren Text noch nicht 
d u r c h d e n D r u c k b e k a n n t g e w o r d e n i s t. 

Durch unausgesetzte Bemühungen und noch mehr durch bereits er
folgte freundliche Unterstützungen cles gelehrten Publicums hinläng
lich überzeugt, dal's es bei einem so umfassenden Unternehmen 
nicht das Wer]{ eines Einzelnen sein kann, eine auch nur anna
berungsweise Vollständigkeit der Correspondenz Luther's zu errei
chen, richtet der ergebenst Unterzeichnete an Private, geschieht
liebe Vereine , wie an die verehrten Vorstande und Beamten von 
Bibliotheken und Archiven die ergebenste Bitte, dem Unternehmen 
durch eine freundliche Be~ICbtung des Gesuchs durch Angabe von 
Quellen, Notizen oder Abschriften förderlich sein zu wollen, indem 
der Herausgeber jede Notiz, erscheine sie auch noch so unbedeu
tend , dankbar entgegennehmen und seiner Zeit der freundlichen 
Unterstützung gedenken wird . 

Weimar, im Juni 1863. D r. Bur k h a r d t, 

Grofsherz. Sächs. Archivar am geh. Haupt
und Staatsarchiv etc. 
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