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Wissenschaftliche Mltthellnngen. 
Benedictus de Pileo. 

In der Festschrift zur Philologenversammlung in Heidel
berg (1865) habe ich nach der Wiener Handschrift 3529 von 
dem italienischen Humanisten Benedictus de Pileo Nachricht 
gegeben, 1) welcher den Cardinal von S. Angelo '1) zum Kost
nitzer Concil begleitete, in die Gefangenschaft des Grafen von 
Neuchatel gerieth und am 25. Nov. 1415 daraus befreit wurde. 
In der Zeitschrift für die Geschichte des Oberrheins XXIII ' 
38 habe ich nachgetragen, dafs er später als Sekretär Mar-
tins V. erscheint. 

Herr Prof. Dümmler hatte mich darauf aufmerksam ge
macht, dafs die Pariser Hs. lat. 8618 nach dem gedruckten 
Katalog einen Brief von ihm enthält, und jetzt habe ich durch 
die Freundlichkeit des Dr. Job. Heller eine Abschrift des
selben erhalten. Die Hs. enthält die Briefe des Seneca, auf 
welche f. 181 v. dieser Brief folgt; auf f. 183 steht: Iste 
liber est magistri Berengarii mercatoris. Der Brief ist nach 
der Ueberschrift gerichtet an Pierius; aber dieser Name ist 
offenbar nur der Stelle des Briefes entnommen, die von Pierii 
ingenii viris spricht, d. h. von Poeten oder Humanisten; der 

1) Daselbst ist S. 100, Z. 4 zu lesen detecturn; 103, Z. 17 Huc; 
111, Z. 15 benigne, Z. 32 Paestanas; 112 unten Corradin; 116, Z. 18 
fossam; 117, Z. 28 .qua, Z. 36 quas; 119 u. 120 Meseralis; 125, Z. 6 
irnperia; ferner mit Jac. Bernays S. 109, Z. 2 Foetenti, Z. 12 Do. 

1) Pietro degli Stefaneschi, der am 31. Oct. 1417 starb. Seine 
Grabschri_ft steht im Archivio della Societa Rornana di Storia 
patria I (1R77), S. 229. 

Adressat heifst Bartholomens, und wenn auch unter Benedicts 
Freunde BarthoL von Montepulcia.no gehörte, so zeigen doch 
die Anrede fra. ter und einige weitere Stellen, dafs wir viel
mehr an seinen Bruder Bartholomens zu denken haben, welchem 
er auch seinen Libellus penarum übersandt hatte. Der In
halt bezieht sich auf die Ecloge, welche ich ebenfalls in der 
oben angeführten Schrift S. 124-127 aus einer Melker Hs. 
mitgetheilt habe. Benedict hatte sie a.m 17. Oct. 1416 dem . 
König Sigismund überreicht und darin die Verdienste des
selben um die Beendigung des Schisma. gepriesen. Die nicht 
sehr geschmackvolle Einkleidung in bukolische Form hatte 
Bartholomeus, der auch ein durchgebildeter Humanist gewesen 
:.m sein scheint, nicht ohne Grund getadelt; Benedict aber ver
theidigt sich recht geschickt in diesem Briefe, welcher vom 
22. Dec. datiert ist, natürlich 1416, obgleich in der Hs. steht 
1400. Er wohnte damals aufserhalb der Stadt Constanz die 

. ' er m einem früheren Briefe (a. a. 0. S. 128-131) a.n seinen 
Bruder, vielleicht an denselben Bartholomeus, so hübsch ge
schildert hatte. 

Wir lassen nun den Brief aus der Pariser Hs. folgen; er 
ist sehr schlecht geschrieben und ohne alle Interpunction; 
Kleinigkeiten, besonders orthographische, sind stillschweigend 
verbessert, übrigens die Abweichungen angegeben . 

Epistola magistri B. 3) de Pileo ad Pierium. 

Quid exercitum ...... 4) adversus meam eglogam moves, 
quam enervem a.c parvulam uno expugna.re atque illo quidem 

Lesarten der Handschrift : 3) R. 4) leerer Raum. 
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gregario milite poteras? Quid perdis vulnera, quid Gnosia
cam pharetram evacuas, cum una et eadem tenui tuo Appol
lineo arcu transmissa illam potueris sagitta prosternere? An 
id agis, ut clarius pateat te non parum multa intelligere, scire 
ac posse? Recte me hercule! cum hiis qui ingenium non no
verint tuum, mecurn 5) vero qui ipsius acurnen longa 6) expe
rieucia didici, supervacue ne dicarn inutiliter factum judico. 
Nam cum tibi magnis et laudabilibus, turn michi parvis, tarnen 
necessariis, hac in regione negociis occupato, Iongarn 7) et ac
curatam epistolam scribere non videtur opere precium, sed ut 
tue voluntati morem 8) gera.m, lege benivole attenteque quod 
sequitur. Plane michi non inter minima duco, quod nec contra 
materiam nec contra meos versiculos, quantum michi datur in
telligi, surgis, verurn 9) ea et si non extollere, non tarnen su
gillare vel deprirnere pergis : tota pugna, si recte sentio , con
tra nomen versatur, quoniam 10) si pro titulo scripturn esset 11) 

"Carmen B. de Pileo ad honorem" et reliqua, nullus aut ad
modum parvus scrupulus superesset, at quod a) dicitur egloga, 
hinc vebemens et inexplicabilis oritur admiracio. Ad cglogam 
enim 13) secundum te spectare videtur, ut et 14) titulurn habeat 
et locutorem et ad quem vel quos ipse loquatur, ut dicta 
factave pastorum contineat, ut inter locutores agrestis sermo 
adversetur. At hec satis. Porro mee impericie ydoneus visus 
est titulus, dum dicebatur "Egloga Benedicti" etc. Egloga 
namque carmen, cantum, eulogium caprinum vel rusticum ser
monem sonare ab illustribus auctoribus traditur. Ego sum 
pastor indoctus, qui loquor ad omnes, sed signauter ad pue
ros, juvenes, senes, ad te quoque et alios Pierii ingenii viros, 
quod circa :finem egldge ipsius etiam parum sano potest alfunde 
patere. Die, queso, quem michi da bis cx Faunis, quem ex 
Silvanis aut atiris, quem ex hiis quos noster N aso montana 
numina Pan es appellat, qui me rusticior dici possit? Qui velut 
corvus aut pica cignos inter et philomenas ausus sum strepere, 
cui nec Galathea nec Egle pulcherrima N aidum, nec biceps 
Parnasus aliquid dedit. Ergo in agresti materia satis super
que satis videor persona ad loquendum ydonea, sed erubui 
Musarum aliquarn invocare. Ornnes enirn per insciciam 15) de
sidiamque fugavi, nec facile est in 16) earum gratiam posse re
dire 17). Adde, si invocassem, deinde hiis indigna cecinissem, 
tu tanquam amantissirnus rnei pre ceteris doluisses; hiis qui 
nos habent odio, fuissem ludibrio. Subsequenter tucius et fa
ci!ius michi censui collocutores 18) non introducere, ut brevius 
concepturn mentis prosequerer. Neque bene videbar apta no
mina fingere, rnaxime cum proposuerim actus quosdam in hac 
urbe felici aliisque nonnullis partibus gestos 19) succincte nur
rare, nec omnes nostri Maronis egloge collocutores babent. 
Sunt enim complures simpliciter narrative, cujusrnodi est "For
mosum pastor", "Sicilides Muse", "Prima Siracusio", "Extre-

5) et mecum. 6) longua. 7) longuam. 8) moram. 9) re? 
10

) q. uero. 11
) esse. 12

) atque. 13
) eum. 14

) et ut. 15) incic. 
16) tu. 17

) reddire. 18) collocutoris. 19) gestas. 

mum hunc Arethusa". Ex hiis, frater, si non nimis disso
nantia visa fuerint 20), desine vehemencius admirari, ac percipe 
me non nimis legem bucolici 'l1) carrninis excessisse. Quod si 
forte mea egloga quidquam contineat non accomodatum agresti 
materie, ab eo, mi Bartholomee, poteris me deffendere cum 
egloga, in qua Maro cantum Sileni commemorans magis natu
ralem philosophiam quam agrestem cantilenam dinoscitur ca
nere. 1\fulta insuper alibi in bucolicis esse 'lZ) usum pastoralem 
supergressa novisti. Preterea, si licet parvis magna compo
nere, Plautus et Terrencius comici per introductas personas 
res villicas dcscripsere; Dantem, nostrum poetam, cnm per se 
turn per alios locutum accepimus res altas, quas 'l3) si vetusta
tem sequi malueris, vix comico convenire cognoscas: non eo 
minus tarnen opus suum comedias appellamus. Itaque nicbil 
est me judice, quod nimium stupeas si meum carmen eglogam 
nominarim, quoniam quamvis sibi aliqua defficiant, propter 
que mala et imperfecta dici possit, tarnen quia agrestern ser
monem frequenciorem tenet, eglogam nuncupari non absurdum 
putavi. Sie sepissime bonum et malum, perfeeturn et imper
fectum virum hominem dicimus, nec omnis Jobannes est ba
ptista, nec omnis 1\Iaria est benedicta, nec omnia possumus 
omnes, ac tu qui cum 24) mortuis sed sempiterne viventibus 
habitas, me qui cum vivis sed mortuis versor, ex tuo ingenio 
judicas. Et quia ita aliquid, ymmo multum, in sepedicta egloga 
tuo ingenio Sophocleo non dignum, meo tarnen rudi et impo
lito consentaneum reperis, benigna es atque hurnili intencione 

conquestus. In quo me non lesum sed admonitum scias, inef
fabiliter 'l5) gaudentem, quod te cotidie rectius sapere melio
remque :fieri, ex lliis que michi scribis 'l6) intelligo. Sane 

si per predicta tue admirationi satisfactum in aliquibus putes, 
tibi meoque congratulor calamo; sin autem inexcusabile vicium 
senseris, comrnuta, dele, corrige, supple. In hiis enim que 
poesim concernunt, aptius et tucius michi videtnr tue inherere 
sentencie, quarn meam opinionem de:ffendere. Summa summa
rum hec est in boc: Malo vinci quam vincere. Hac tenus 
aures tuas olorino cantu dignissimas dispendiosis horrendisque 
latratibus obtuclisse sufficiat. N unc denique tibi gratias ago 
magnas, quia meam peticionem polite, ingentes autem quia 
celeriter implevisti '27). Illud autem magnifacio, quod honestis
simis et gravis imis rebus intentns meum ridiculum ludum non 
spreveris. Vale, parceque quod in aliquibus predictorum cor
rupto 'lS) dicendi genere usus fui, quodque te agentem '29) magna 
tarn longo 30) fuerim sermone moratus. 

Ex meo cubiculo extra Constanciam XL Kal. Januar. anno 
14(16). 

Berlin. 

Totus ubique tuus 
B. 31 ) de Pileo. 

W. Watten bacb. 
20

) ius'a fiunt. 21
) bucoloci. 21) se. 23) que. 24) com. 2s) in

effabilem. 26
) scribit. 27

) Hier folgt noch: que in re. 28) corripto. 
29

) agente. 30) longuo. 31
) R. 
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Die Puppenltäuser im germanischen Museum. 

Das reich entwickelte Familienleben, dessen sich unsere 
Vorfahren vor allen anderen Nationen zu erfreuen hatten, und 
das einen so überaus bedeutsamen Faktor des gesammten deut
schen Kulturlebens bildete und noch bildet, hat die Aufgabe 
des germanischen Museums, die Denkmäler des häuslichen 
Lebens unserer Vorfahren zu sammeln und alles das seinen 
Besuchern vor Aug0n zu führen, was die Häuser derselben in 
ihren Mauern bargen, zu einer der angenehmsten und anre
gendsten gemacht. Keine andere Abtheilung der Sammlungen 
des Museums ist ja so geeignet, uns in das Leben der Vorzeit 
zurück zu versetzen, als die Sammlung häuslicher Alterthümer, 
die uns in alle Räume der Wohnhäuser der verschiedenen 
Bevölkerungsklassen. vom Keller bis zum Speicher führt, uns 

- einen Blick auf die Lebensweise und die Gewohnheiten ihrer 
Bewohner thun läfst und sie uns bei der Arbeit und in der 
Ruhe, bei Scherz und lustigem Spiele, wie im Leide zeigt. 

Eine Reihe von Unterabtheilungen dieser umfassenden 
Sammlungen bietet schon jetzt den Entwicklungsgang, den ver
schiedene Einzelzweige und manche Gattungen dieser Den~
male genommen haben. Die Lösung der weiteren Aufgabe des 
Museums, das häusliche Leben der Vorzeit in einzelnen abge
rundeten Bildern zu zeigen, konnte bis jetzt noch nicht in 
Angriff genommen werden, da derselben sehr bedeutende Hin
dernisse im vVege stehen. Abgesehen von der Finanzfrage, 
welche die Beschaffung des ~1öthigen Materiales für das ger
manische Museum bildet, ist auch die Erwerbung einander 
vollkommen entsp.rechender und genau zusammenpassender Ob
jekte aufserordentlicb schwierig, da das Museum als eine 
wissenschaftliche Anstalt nur ganz wahrheitsgetreue Gesammt
bilder, wie sie thatsächlich bestanden, geben, und es nicht 
machen darf, wie manche "Liebhaber", welche der jetzigen 
Mode, ein "altdeutsches Zimmer" einzurichten, folgen und in 
ein Zimmer mit Nürnberger Täfelwerk einen Schweizer Ofen, 
neben einen rheinischen Schrank einen Tiroler Stuhl stellen, 
oder das Büffet eines ehemaligen fürstlichen Prunksaales mit 
Krügen aus einem Bauernhause füllen, neben die Prunkbett
stätte aus einem vornehmen Haus einen Tisch stellen, welcher 
der Schreibstube eines Rathhauses angehört hatte und noch 
die Zeichen für die darauf vorzunehmenden Kreiderechnungen 

aufweist. 
Noch weniger natürlich kann das Museum jenen Kunst

freunden nachahmen, welche aus einer Bettstätte und einem 
Schranke ein altes Sopha und ein Buffet machen lassen. So 
reizend solche moderne "alte Zimmer" sind und so erfreulich, 
weil sie Liebe für die Werke der Vorzeit zeigen. so würde 
doch ein Museum einen unverzeihlichen Fehler begehen, wenn 
es solche Bilder als echte Belege für das Wesen der alten Zeit 
dem Publikum vorführen wollte. In einer wissenschaft
lichen Anstalt darf für diesen Zweck nur das neben einander 
stehen, was auch ehemals neben einander gestanden bat, oder 

mindestens gestanden haben könnte. Deshalb kann das ger
manische Museum einstweilen nur vorbereiten und sammeln, 
und es wird wohl noch längere Zeit dauern, bis eine Aufstellung 
des Materials in solcher Weise möglich ist. 

Inzwischen hat dasselbe hiefür einen ebenso lehrreichen, 
als anziehenden Ersatz in einer Anzahl von Puppenhäusern des 
17. Jahrhunderts, welche als Modelle von damals wirldich exi
stierenden Häusern von grofsem Interesse für die Kulturge
schichte sind, da sie ein so gelungenes Bild der ganzen Ein
richtung und Ausstattung eines Hauses und seiner einzelnen 
Räumlichkeiten, von den Hauptstücke.n bis zu den geringsten 
Gebrauchsgegenständen, geben, wie es a1lf indere Weise kaum 
je zusammengestellt werden könnte. 

Die Puppenhäuser gehören zu den Seltenheiten, da sie in 
Deutschland wol nur in Augsburg und Nürnberg bekannt waren 
und wahrscheinlich nur auf besondere Bestellung für die Töch
ter reicher Familien gefertigt wurden. Ihre ursprüngliche 
Heimat dürften die Niederlande sein, von welchen die genann
ten Städte, welche in lebhaftem Handelsverkehr mit denselben 
standen, die Anregung zu deren Anfertigung erhalten haben 
mögen. Der hohe W erth, welchen die Puppenhäuser schon 
zur Zeit ihrer Verfertigung in Folge der hoben Herstellungs
kosten hatten,*) mag die Ursache sein, dafs sieb von diesen 
grofsartigen Spielzeugen verhältnifsmäfsig mehr Exemplare er
hielten, als von anderen alten, weniger werthvollen Spielwaaren, 
die bekanntlich heute alle sehr selten geworden sind, da sie 
eben durch den Gebrauch zerstört und dann weggeworfen wur
den, während die Erhaltung der noch vorhandenen Stücke meist 
nur einem glücklichen Zufalle zu danken ist. Aufser den in 
den Sammlungen des germanischen Museums befindlichen vier 
Puppenhäusern und einem fünften, leider unvollständigen und 
daher bis jetzt nicht ausgestellten sind uns noch mehrere deut
schen Ursprungs bekannt ; eines aus späterer Zeit, und deshalb 
die des germanischen Museums ergänzend, besitzt das bayeri
sche Gewerbemuseum zu Nürnberg, ein anderes ist im deut
schen Gewerbemuseum zu Berlin, ein drittes im Soutb Ken
sington Museum zu London. Letzteres war früher im Besitze 
des Kaufmanns Wifs zu Nürnberg; sein Verlust ist für Deutsch
land sehr zu beklagen, da es wohl das schönst ausgestat
tete aller dieser Puppenhäuser ist. Wir haben es nicht mehr 
gesehen, vermuthen aber, dafs es das Original desjenigen war, 
welches auf einem Flugblatte des 17. Jahrhunderts: "Abri~, 
Entwerffung vnd Erzehlung, was in dem, von Anna Köferlin 

*) Paul von Stetten d. j. sagt in seinen "Erläuterungen der in 
Kupfer gestochenEm Vorstellungen aus der Geschichte der Reichs
stadt Augsburg" (Augsb. 1765) S. 163: "Bey der Erziehung der 
Mädgen muß ich der Spiebi-Sachen gedenken, mit welchen manche 
spiehlten biß sie Bräute wurden, nehmlich der sogenannten Docken
Häuser. Darinn war alles was zu einem Hause und einer Haußhal
tung gehörte, im kleinen vorgestellt, und manche trieben dabey 
die Ueppigkeit so weit, dafs ein solches Spiehl-Werk gegen 1000. 
Gulden und mehr zu stehen kam." 
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zu Nürmberg, lang zusammen getragenem Kinder-Hauß, der
gleichen nie gesehen, noch gemacht, anzutreffen, vnd wie ett
lich hundert Stuck, alle zum gemeinen Nutz auch dienstlich, 
darinn zusehen," (Germ an. Mus.: Historische Blätter, Nr. 2243) 
abgebildet und beschrieben ist. Das Blatt enthält einen rohen 
Holzschnitt, der ein dreigeschossiges Haus mit der Jahrzahl 
1631 im Stile jener Zeit darstellt; rechts desselben ist ein 
Baumeister mit dem Maisstabe und einem Knaben , darunter 
das Monogramm HK. und ein Maikäfer, links eine Frau, wel
che einem Knaben und einem Mädchen das Haus zeigt. Un
ter dem Holzschnitte steht in etwas holperigen Versen eine 
oberflächliche Beschreibung des Hauses und die Veranlassung 
zu seiner .Anfertigung, wobei besonders bemerkt wird, dafs 
dasselbe den Kindern nicht nur zur Unterhaltung, sondern 
auch zur Belehrung und N acheiferung dienen soll : 

"Daß wann ihr dermaleins zu Hauß 
Kompt, vnd euch Gott thut geben 
Eygenen Herd, daß jhrs vorauß 
Bey all eurm Leib vnd Leben, 
Ordentlich vnd nach der gebür 
Inn euerem Hauß halten 
Richtet vnd ordnet, dann wie ihr 
Wist, daß die lieben .Alten 
Pflegten zu sagen : Inn eim Haus 
Wo Vnordnung regiret, 
So ist es bald mit seibern auß, 
Vnordnung wenig zieret; 
So schaut nun an <liß Kinder Hauß 
Ihr Kinder jnn vnd aussen 
Schauts an vnd lernet bevorauß 
Wie jhr einmal solt hausen." 

Die Höhe des Hauses wird auf 9 Schub, die Breite auf 5, 
die Tiefe auf 4 Schuh angegeben. Es wurde, wie sich aus 
dem Schlusse des Textes entnehmen läfst, von der Besitzerin, 
Jungfer .A.nna Köferlin, gegen Entschädigung der öffentlichen 
Besichtigung allgemein zugänglich gema.cht. 

Einige kurze Mittheilungen über Gröfse, Eintheilung, Al
ter, Herkunft u. s. w. der Puppenhäuser des germanischen 
Museums dürften hier am Platze sein. Das älteste stammt 
aus der Zeit von etwa 1600; es hat bei einer Höhe von 2,45 
Meter, eine Breite von 1,94 Meter und eine Tiefe von 0,63 
Meter. Der Unterbau des dreigeschossigen Hauses enthält 
Stall, Keller, Waschküche und Badezimmer; das Erdgescbofs 
ein die Hausflur vorstellendes Lokal, welche bei unsern Vor
fahren eine so bedeutende Rolle spielte, und einen Garten mit 
Gallerie, zwischen welchen sich das Treppenhaus befindet, 
das sich in die übrigen Geschosse fortsetzt. Das erste Stock
werk enthält in der Mitte den Vorplatz mit der Treppe, rechts 
die Prunkstube, links die Küche; das zweite rechts vom Vor
platz das Schlaf-, links das Wohnzimmer, worauf das Dach mit 
geräumigen Speiebern das Haus abschliefst. Die Zimmer sind 
bis auf eines, welches jetzt grün bemalt ist, mit Täfelwerk ver-

sehen, ober welches Blumenschwünge gemalt sind. Ueberbaupt 
ist das Haus reichlich mit Malereien versehen, von welchen 
diejenigen der Hausflur, welche musicierende, tanzende, schmau
sende und spielende Gesellschaften darstellen und an die Be
stimmung der Hausflur erinnern, bei besonderen Gelegenheiten 
als Festlokal zu dienen, hervorzuheben sind. Es hat sich nicht 
die ganze ursprüngliche Einrichtung erhalten, der gröfste Theil 
der jetzigen stammt aus späterer Zeit und ergänzt insoferne 
sehr glücklich die älteren Theile, als sie, mit gleicher Sorgfalt 
gearbeitet, zeigt, wie der neue Geschmack jeweils auch in das 
wirkliche Haus umgestaltend eindrang. Der "Salon" der Mitte 
des 18. Jahrh., welcher aus der Wrunkstube des 17. geworden, 
ist ebenso charakteristisch, als die Schlafstube aus den ersten 
Jahren des 19. Jahrh. Das Haus befand sich im .Anfange die
ses Jahrh. im Besitze der Herren von Petz zu Nürnberg, gieng 
sodann an verschiedene Privaten über und gelangte vor eini
gen Jahren in das germanische Museum; Näheres konnten wir 
über dessen frühere Eigenthümer nicht in Erfahrung bringen. 

Das erst jüngst von dem Premierlieutenant Freiherrn von 
Strome~ dem Museum unter Eigenthumsvorbehalt überlassene 
Puppenbaus ist das zweitälteste : nach einer unter dem grofsen 
Dachfenster angebrachten Jahreszahl ist es im Jahre 1639 
entstanden. Es hat einschliefslieh des Fufses bis zum Ende 
der Schlöte eine Höhe von 2,59 Meter, eine Breite von 1,52 
und eine Tiefe von 0,52 Meter und ist, wie das vorgenannte, 
durch ein durch alle Geschosse gehendes Treppenhaus in drei 
Theile geschieden. Das Haus enthält drei Hauptgeschosse, in 
deren unterem sich in der Mitte das Portal mit dem Hansten
nen befindet, während die beiden Nebenräume durch horizontale 
Zwischenwände in zwei Tbeile getrennt sind. Der untere ent
hält rechts Stall und Kammer, links Laden und Waschküche, 
der obere rechts die Speise- und eine Schlafkammer, lioks 
zwei weitere Schlafkammern. Im zweiten Geschofs befinrlet 
sich rechts des geräumigen Vorplatzes das Wohnzimmer, links 
die Küche; im obersten rechts des Vorplatzes ein Schlafzimmer, 
links das Prunkzimmer. Das Dach mit grofsen Bodenräumen 
bildet den Schlufs. Die Kammern sind getüncht, die Zimmer, 
welche grüne Kachelöfen enthalten, getäfelt; das Wohn- und 
das Prunkzimmer zeigen getäfelte, das Schlafzimmer und die 
Vorplätze bemalte Plafonds. Unter allen Puppenhäusern im 
Museum ist dieses das am besten erhaltene und am reichsten 
ausgestattete; es zeigt uns genau die bis in das geringste De
tail gehende Einrichtung eines alten Nürnberger Patrizier- oder 
reichen Kaufmannshauses des 17. Jahrh. und ist · dadurch von 
so hervorragendem Interesse für die Kulturgeschichte jener 
Zeit, dafs wir es uns nicht versagen können, ein V erzeichnifs. 
des gesummten Inventars desselben am Schlusse dieser Mit
theilungen zu geben. Nach gütiger Benachrichtigung seines 
jetzigen Besitzers, Premierlieutenants Frhrn. v. Stromer, er
warb Freifrau v. Haller, geb. Schenk v. Dippen, dieses Pup
penhaus im Jahre 1825 aus dem Nachlasse des Stiftungs-Ad
ministrators Karl v. Wölckern um 25 fl., worauf es im Jahre 
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1862 in den Besitz der Freiherren von Stromer gelangte. 
Weiteres konnte über die Herkunft des Hauses nicht festge
stellt werden. Nach einer unverbürgten Tradition soll es früher 
in Erlangen gewesen sein; doch ist es für uns nicht zweifel
haft, dars es gleichfalls nürnbergischen Ursprungs ist, wenn 
es auch vielleicht vorübergehend durch Erbschaft oder Kauf 
nach auswärts gelangt war. 

Ungefähr derselben Zeit gehört das dritte Exemplar an. 
Es ist zwar nicht ein Puppenhaus im, strengen Sinne des W or
tes, da es nur aus einer Küche mit d&rüber befindlichem Zim
mer besteht, hat aber Anspruch auf besondere Beachtung, weil 
es seine erste Einrichtung noch vollständig bewahrt. Die Höhe 
desselben beträgt, einschlierslieh des eine Schublade enthalten
den 0,36 Meter hohen Furses, l,79 Meter, die Breite 0,90, die 
Tiefe 0,59 Meter. Das Museum erwarb es vor einigen Jahren 
vom kgl. Hofantiquar A. Pickert. t., 1 f {3 

Das jüngste Puppenhaus des Museums stammt vom Ende 
des 17. Jahrh . . und war früher im Besitze der Freiherren Krefs 
v. Kressenstein. Das Dach ist defekt und deshalb im Museum 
nicht mit aufgestellt ; ohne dieses und ohne den neuen Fufs 
hat es eine Höhe von 1,57 Meter, eine Breite von 1,38 Meter 
und eine Tiefe von 0,53 Meter. In der Mitte des untersten 
der drei Hauptgeschosse befindet sich die Hausflur, von wel
cher die Treppen nach den Vorplätzen der obern Stockwerke 
führen. Die Räume rechts und links der Hausflur sind durch 
horizontale Zwischenwände getheilt; rechts ist der Pferdestall 
mit darüber befindlicher Knechtekammer, links die Waschküche 
mit der Mägdekammer. Das zweite Geschors enthält rechts 
des Vorplatzes das Prunkzimmer, links die Küche, das obere 
rechts desselben das Schlafzimmer, links ein weiteres Zimmer. 
Die Prunkstube und das Schlafzimmer sind getäfelt, das andere 
und die Kammern getüncht. Das alte Inventar ist noch so 
ziemlich erhalten; doch ist ein Theil des das Haus früher zie
renden Silbergeräthes in den Besitz Sr. Erlaucht des Grafen 

v. Erbach gelangt. IJ ...t t I I 

Unserm Versprechen gemäfs lassen wir zum Schlusse nach
stehend ein Verzeichnirs des vollständigen Inventars des Frhrl. 
v. Stromer'schen Puppenhauses folgen. 

Hausflur. 2 eingenähte Waarenballen, 3 .Fässer, 1 stei
nernes Gewicht, 2 bleierne Gewichte, 1 Kasten mit 13 Stück 
Werkzeug: Feile, Säge, Hammer, Beifszange, Leimpfanne, 
Stemmeisen, Schabmesser, Bohrer, Schleifsenmesser, Holz
hammer, Pfriemen und 2 Eisen mit Griff; 1 Winde, 1 drei
stufige Stiege, 1 Holzmars, 1 Holztrage. 

Keller. 1 grol'ses Fafslager, 1 Bank, 1 Holzrechen zum 
Aufhängen von Gegenständen, 1 Wandbrett, 5 Fässer, 3 Tropf
küheleben, 1 Traubenpresse (?), 1 hölzerne Stütze (Eimer), 
4 hölzerne Mulden, 2 grofse, auf einer Seite bemalte Blech
flaschen mit Ketten, 2 kleine blecherne Becher mit Haken, 
1 Korb, 1 Mausfalle. 

Stall. 3 befestigte Viehstände mit einem Heurechen, 

1 Futterkasten mit zwei Abtheilungen, 1 Bettstatt mit Stroh
sack und Kopfkissen, 1 Kleiderrechen, 1 hölzerner Tränkeimer, 
1 Schubkarren, 1 Futtertragbahre, 1 Schaufel, 1 Rechen, 
1 Sieb, 1 Korb, 2 Pferde, 1 Kuh. 

Kaufladen. 1 schwarz angestrichener Ladentisch, 2 gröfsere 
und 3 kleinere Wandrahmen, 1 bemalte, eiserne Geldkiste mit 
Gold- und Silbergeld, 1 Truhe, 1 dreibeiniger, runder; grüner 
Stuhl ohne Lehne, 1 Stiegenleiter, 1 hölzerne Presse mit ei
serner Spindel, 1 Brettpresse, 1 leeres Fäfschen, 1 Fäfschen 
Leim, 9 gröfsere und 5 kleinere Zuckerhüte, 2 grün und roth 
angestrichene Holzschachteln, 9 rothe hölzerne Büchsen mit 
Deckel, zum Tb eil mit beschriebenen Etiquetten versehen, 
7 rothe hölzerne Büchsen ohne Deckel, 4 grüne hölzerne 
Büchsen mit Deckel, 1 Wachsstock, 31/'2 Pack Rofshaare, 
1 Pack Leinwand, 1 Pack Rupfen, 4 Strohdeckel, 2 Kränze, 
1 Schreibtafel mit Thürchen, an die Wand befestigt, 1 Schie
fertafel in Holzrahmen; 1 Journal, 1 Handbuch, 1 Schuldbuch, 
sämmtlich ohne Einträge, auf den ledernen Einbänden die 
J ab reszahl 1640. 

Waschküche. 2 Waschtische, 1 thönerner, transportabeler 
Ofen zum Aufsetzen des Waschkessels, 1 W andrahmen, 1 kup
ferne Badewanne, 1 grofses hölzernes Schaff mit Deckel, 
10 grofse und kleinere, hohe und flache Schäffer, 1 hölzernes 
Badewännchen auf einem hölzernen Gestell, 2 hölzerne Schöpf
kübelchen, 1 hölzernes durchbrochenes Gefäfs in Trichterform, 
3 Bürsten, 3 Kehrwische. 

Speisekammer . . 1 Anrichtetisch, 1 Bank, 1 an der Wand 
befestigtes Bänkchen, 1 grofser und 4 kleinere Teller- und 
Schüsselrahmen, 19 gröfsere und kleinere blau bemalte Fayence
platten, 9 gröfsere und kleinere blau bemalte Fayencehäfen, 
theilweise mit Henkeln und Deckeln versehen, 1 blau verzier
ter Krug mit Deckel von Steinzeug, 1 grün und roth getupf
ter gewöhnlicher irdener Hafen, l grün glasierte irdene Back
form , 12 gröfsene und 3 kleinere Zinnschüsseln, 1 Zinnschüs
sel mit Deckel, 7 zinnerne Häfen, 3 grofse zinnerne Kannen, 
3 kleine zinnerne Kannen, 1 zinnerne Theekanne, 6 runde zin
nerne Büchsen, 1 viereckige zinnerne Gewürzbüchse, 2 zinnerne 
Deckelkrüge, 1 zinnerne, durchbrochene Kuchenplatte, 2 zinnerne 
Seiher (davon einer mit Stiel), 1 verzinnte Schma1zschaufel, 1 

gröfsere Blechbüchse, 1 blechernes Zuckerstreubüchschen, 1 
ähnliches Blechbüchschen, 2 blecherne Trichter (davon einer 
mit Stiel), 1 eisernes Waffeleisen, 3 kupferne Kessel, 1 Messing
schüssel, 1 messingenes Backrädchen, 11 in der Art der blauen 
Fayencegeschirre bemalte hölzerne Häfen , Krüge und Kannen, 
1 ähnlich bemalte hölzerne Schüssel mit Deckel, 2 hölzerne 
Büchsen, 1 hölzerne Straubenspritze, l Haarsieb, 4 hölzerne 
Fäfschen, 2 hölzerne Eimer, 1 eiserne Wage mit 8 Messing
gewichten, 1 eiserner Kronleuchter, 12 Messer und 6 Gabeln 
mit Elfenbeingriffen, 1 Tranchierbesteck, 2 Marktkörbe, 1 Trag
korb mit Nachbildungen verschiedener Lebensmittel in Traganth, 
1 rundes Körbchen mit ähnlichen Nachbildungen von Brod. 

Schlafkammer. 1 zweischläfrige, eichene Bettstatt mit 
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Strohsack, Kopfpolster, 2 Kopfkissen und Deckbett mit gestickten 
Einsätzen, 1 vierbeiniger, eichener Tisch mit eingelegter Marmor
platte, 1 geschnitzte, eichene Truhe, 1 kleine hölzerne Truhe, 1 
mit Leder überzogener und mit Messingreifen beschlagener Koffer 
mit Vorhängeschlofs, 1 hölzerner, grünbemalter Kasteu mit 4 
Glasßaschen, 1 Strohkörbchen mit einem Glase, 1 blaubemalter 
Fayencekrug mit Zinndeckel, 1 Bohrer, 1 Holzschraube, 1 
Lichtschirm, 1 Gebetbuch (Andächtiges Bettbüchlein, Co!ligirt 
durch Joh. Jeep; Nürnberg, bei Sim. Halbmayern 1631), 1 lee
res Buch. 

Schlafkammer. 1 geschnitzter, eichener Bettschrank mit 
2 Schubladen, enthaltend Strohsack, Kopfpolster, Betttuch, 
Kopfkissen und Deckbett mit gestickten Einsätzen; 1 Kinder
bettstätteben auf 4 hohen Füfsen, mit Betten mit gestickten 
Einsätzen, 1 halbrund er Tisch, 1 Stuhl mit Polsterkissen, 2 
grün angestrichene Fufsschemel, 1 Waschapparat mit zinner
nem Wasserbebälter und Becher, 1 Kinderstühlchen mit Nacht
stuhl, 1 Wandschränkchen, 1 runder, dreibeiniger Stuhl mit 
kupfernem Brodkessel, darin 2 Brode, 1 theilweise bemalte 
Holztafel zum Aufschreiben der Wäsche und der Vorräthe der 
Speisekammer, 1 kupferner Räucherkessel, 3 zinnerne Nacht
töpfe, 2 Weihwasserkesselchen, 1 Madonna von Traganth, 
1 Hahn von Alabaster (Spielzeug). 

Schlafkammer. 1 zweischläfrige Bettstatt von verschieden
farbigem Holze mit Strohsack, Kopfpolster, Betttuch, 2 Kopf
kissen und Deckbett mit gestickten Einsätzen; 1 mit Schnitze
reien versebene Wiege mit Strohsack, spitzenbesetztem Bett
tuch, Kofkissen und Deckbett mit gestickten Einsätzen, 1 zwei
thüriger hölzerner Kasten, welcher eine weifs- und blauge
streifte und 2 weifse, spitzenbesetzte Schürzen, 1 blaues und 
1 weil'ses Küchentuch, sowie 1 Frauenhemd enthält, 1 eichene 
Truhe, 2 Stühle mit Polsterkissen, 1 grün angestrichener Fufs
schemel, 1 Spinnrocken mit E lachs, 2 Manghölzer, 2 Perrücken
stöcke, 1 messingene Handspritze, 1 zinnener Nachttopf, 1 mit 
Spitzen besetztes Handtuch, 1 Hornschlange (Spielzeug). 

Vorplatz im I. Stock. 1 grofser geschnitzter, eichener 
Schrank mit Flügelthüren und Schubladen, enthaltend 5 Pack 
Tischwäscbe, 1 Pack Tischtücher mit Spitzen und 1 Pack Hand
tücher mit Spitzen; 1 kleiner geschnitzter Schrank mit Flügel
thüren und zwei Schubladen, enthaltend 1 Pack Rinderlätzchen, 
2 spitzenbesetzte Tischtücher, 3 Pack Handtücher ohne und 
2 Pack mit Spitzenbesatz; 2 Blumenstöcke, 2 Abstreifbretter, 
1 Brustharnisch, 1 Sturmhaube, 2 Mützen, 1 messingener Kron
leuchter, 5 Oelgemälde in schwarzen und goldenen Rahmen, 
Glaube, Liebe und Hoffnung, Gerechtigkeit und Stärke dar
stellend, 2 ovale hölzerne Verzierungen mit Spitzen, 1 Boh
rer (?). 

Wohnzimmer. 1 geschnitzte, eichene Himmelbettstatt mit 
grünseidenen Vorhängen, Unterbett, Kopfpolster, Betttuch, 
2 Kopfkissen, Bettdecke mit gestickten Einsätzen und BettdeGke 
mit Spitzenein- und besatz; 1 grofser, eichener Tisch mit 4 
gedrehten Füfsen und einer grünseidenen, mit Silberspitzen 

besetzten Decke, 1 Waschschrank mit zinnernem 'Vasserbe
bälter, 2 zinnernen Waschschüsseln, 1 Schwamm und 2 zinner
nen Nachttöpfen; 1 geschnitzter Kasten mit Flügelthüren und 
2 Schubladen, enthaltend 3 Spitzenkrägen, 1 Kinderjäckchen 
und 3 spitzenbesetzte Vorhänge (?); 1 gepolsterter Sessel mit 
Lederüberzug, 4 eichene Stühle, davon 3 mit Polsterkissen 
versehen, 1 eingelegter Ful'sschemel, 1 Kinderlaufstuhl, 1 Korb
wagen mit Bettehen , 1 hölzerner Spucknapf, 1 \Väschhänge, 
5 Landschaften darstellende Oelgemälde in schwarz und gold
neo Rahmen auf dem Gesimse des Täfelwerkes, 1 Schwarz
wälder Uhr, 1 Spiegel mit geschnitztem Rahmen, 1 Spiegel mit 
Rahmen von Silberfi.ligran, 1 Schaukelpferd, 1 schwarzsammt
ner Herrnhut, 2 Kleiderbürsten, 1 messingene R~ucberpfanne, 
1 Paar rothsammtne Pantoffel, 2 Rasiermesser, 1 Besteck nebst 
Löffel von Elfenbein mit Schildkrotgriffen, 1 Stock zum Spi
tzenklöppeln , 1 Nähkästchen von Pappe, 1 Scheere, 1 mes
singenes Bügeleisen mit Stahl, 1 Körbchen von Glasperlen, 2 
Damenbrettspiele, 1 Würfel, 6 Päckchen Spielkarten, 1 Becher 
mit 5 Messern, 1 Wiege von Silberfiligran, 1 Herz von Silber
filigran, 1 messingene und 1 hölzerne Kinderschiotter, 1 Brei
löffel , 2 Chinesen von Alabaster auf dem grünen Kachelofen, 
1 Gebetbuch (Auserlesene Geistliche Rätzel, Nbg., Endter, 
1722) in Futteral. 

Küche. 1 Tischchen, 1 grün angestrichener Stuhl, 1 Fufs
schemel, 1 Schränkchen, 8 hölzerne Schüssel - und Tellerrah
men, 1 niedriges Wandbänkchen , 2 hölzerne Repositorien, 
7 silberne Efslöffel, 2 silberne Dessertlöffel, 1 grofser silberner 
Löffel mit Elfenbeingriff, 8 silberne Gabeln, 3 silberne Messer, 
28 grofse zinnerne Platten und Schüsseln von zweierlei Gröfse, 
21 kleinere zinnerne Platten und Sehüsseln, 5 zinnerne Schüs
selcben, 21 gröf er8 zinnerne Teller, 10 kleinere zinnerne 
Teller, 13 zinnerne Tel1erchen, 1 zinnerne Salzbüchse, 4 zin
nerne Backmodel, 1 zinnerne Gewürzbüchse mit Schubdeckel, 
1 zinnernes Salzfäfschen, 1 zinnernes Kehrichtfafs mit hölzerner 
Schaufel. 1 zinnerner Trichter mit Stiel, 1 kupferner Brod
kessel auf dreibeinigem, grünem Stuhle, 1 kupferne Wasserbutte 
mit Depkel, 2 kupferne Stützen mit Deckel, 1 kupferne Stütze 
ohne Deckel, 1 kupferner Kübel mit Deckel, 1 kupferner Ke -
sei mit 3 Füfsen, 1 kupferner Kessel zum Hängen mit einem 
Hahne am Boden, 1 kupferner Kessel mit Deckel, 1 kupferner 
Tiegel mit Deckel, 6 kupferne Kuchenformen, 1 kupferner 
Seiher, 1 kupferner Milcbkrug, 2 kupferne viereckige Pfannen, 
3 kupferne Deckel, 8 runde messingene Pfannen~ 6 messingene 
Backformen, 2 messingene Kuchenplatten, 2 me ingene l\Iör er, 
3 messingene Schüsseln, 1 messingenes Löffelblech, 3 messingene 
Deckel, 1 messingener Löftel, 1 me ·ingener Bratenwender mit 
3 Spiersen und einem Uhrwerke, neb t einem das letztere um
schliefsenden hölzernen Kä ·tchen, auf dessen eine Seite eine 
Köchin mit dem Bratspiefse in der Hand gemalt ist, 7 Mes
singgewichte und 1 Bleige"icht, 2 messingene Lichtputz cheeren, 
1 messingene Backschaufel, 3 messingene Backrädchen, 2 ble
cherne Seiber, 3 blecherne Becher, 1 grofses blechernes Reib-
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eisen, 1 Gewürzreibeisen, 1 Löffelblech mit 4 verzinnten Löf
feln, 1 Blechbüchse mit Stahl, Feuerstein und Zunder, 1 ble
cherner Model für Marzipan, 1 verzinnte Schmalzschaufel, 
1 blecherne Schaufel, 3 eiserne Schaufeln, 3 eiserne Dreifüfse, 
1 eiserner Rost, 1 eiserner Bock, 1 eisernes Backblech, 1 ei
serne Pfanne, 1 eiserner Bratenwender mit 3 Spiefsen, 1 ei
serne Feuerzange, 1 blecherner, durchlöcherter Löffel, 1 Ket
tennetz, 1 eiserner Rost, 1 eiserne Tranehiergabel, 1 Messer 
mit Perlmuttergriff, 1 Messer in ledernem Futterale, 19 Stüek 
thönerne glasierte Häfen, Schüsselehen und Backformen, 1 drei
beiniger Hackstock mit Hackmesser und Holzschlägel, 1 Hack
brett mit Hackmesser, 1 Blasbalg, 1 geflochtener Feuerfächer, 
1 Mühle, 1 Holzschlägel, 1 Nudelbrett, 1 Nudelholz, 1 Holz
platte, 3 hölzerne Straubenspritzen, 2 hölzerne Erbsenpresser, 
3 hölzerne Kochlöffel, 2 hölzerne Schreibtafeln mit Malereien, 
1 Holzschaufel, 1 Holzschlägel, 1 Körbchen, 1 Lichterkörbchen, 
3 Pinsel, 2 gestrickte Säcke, 5 Handtücher, 4 Küchentücher. 

Vorplatz des II. Stockes. 1 grofser eichener, geschnitzter 
Schrank mit FlügelthürJn und einer grofsen und zwei kleinen 
Schubladen, enthaltend 7 Stück Leinwand, 4 Betttücher, 3 ge
strickte Aermelhandschuhe,~ 1 Paar gestrickte Strümpfe, 3 Tisch
tücher, ,...4 Handtücher, 1 Häubchen, 1 gestickten Muff, 1 dop
peltes und 1 einfaches Augenglas ; 1 kleinerer geschnitzter, 
eichener Wäscheschrank mit Flügelthüren und 2 Schubladen, 
enthaltend 6 Pack Kinderwäsche, 3 mit Spitzen besetzte wcifse 
Halsbinden; 1 Spinett mit Stimmschlüssel, 1 dreistufiger, höl
zerner Tritt, 3 Oelgemälde in schwarz und goldenen Rahmen: 
eine Madonna, eine weibliche Figur, den Neid, und eine eben
solche, die Mäfsigkeit darstellend, 1 hölzerne Schachtel mit 
6 blaubemalten Fayencetassen, 1 hölzerne Schachtel mit 2 bei
nernen Kugeln und 5 Kegeln, 3 messingene WJV.ldleuchter. 

Schlafzimmer. 1 geschnitzte, eichene Himmelbettstatt mit 
blauseidenen Vorhängen, enthaltend 1 Unterbett, 1 Kopfpolster, 
1 Bettuch, 2 Kopfkissen und 1 Deckbett mit gestickten Ein
sätzen und eine Bettdecke mit Spitzenein- und besatz ; 1 ge
schnitzte eichene, zwischen zwei Säulen hängende Wiege mit 
1 Unterbett, 1 Betttuch, 1 Kopfkissen · und 1 Deckbett mit 
Spitzeneinsatz, sowie 1 Bettdecke mit Spitzenbesatz; 1 eichener 
Kasten mit drei Schubladen, enthaltend 5 Hemden, 1 Schurz 
und ein Röckchen, sämmtlich aus Battist, 10 Lätzchen von 
Battist und Leinen und 4 leinene Bündchen; 1 eichenes, ge
schnitztes Schränkchen mit staffelförmigem Aufsatze, 1 Wasch
schränkchen mit zinnernem Wasserbehälter, 4 Zinnschüsseln 
und 1 Zinnkrug; 3 eichene Stühle mit Polsterkissen, 1 vier
beiniger, gepolsterter Stuhl ohne Lehne, sogen. Hocker, 1 Nacht
stuhl mit irdenem Topf, 1 sechstheilige spanische Wand, mit 
goldgeprefstem, rothem Papiere vom Anfange des 18. Jahrh. 
überzogen, 3 Landschaften darstellende Oelgemälde mit schwarz 
und goldenen Rahmen, 1 Crucifix, 1 Sanduhr, 1 leeres Buch, 
1 Gebetbuch (Ein kurzes andächtiges Betbüchlein, Nürnberg, 
Christoph Endter, 1663), 4 Trinkgläser, 1 Partie Puppenge-
schirr, 1 messingene Räucherpfanne mit Gestell, 1 kupferne 

Räucherpfanne, 2 gestickte Kammtaschen mit je 1 weifsen, 
beinernen Kamm, die eine auch mit einem Staubpinsel ver
sehen~ 1 Vogelhaus mit Papagei, 1 ziunerner Nachttopf. 

Prunkzimmer. l grofser eichener Tisch mit 4 gedrehten 
Füfsen, 1 eichenes Sopha mit blauseidenem Polster und Kissen, 
1 Lehnsessel mit schwarzem Sammtüberzug, 2 Sessel mit hoher 
Lehne, 5 Landschaften darstellende Oelgemälde in schwarz 
und goldenen Rahmen, 2 Porträte lÜelgemälde) in ovalen ro
then Rahmen, 1 Spiegel mit gesticktem Rahmen, 1 sechsar
miger, messingener Kronleuchter, 1 blauseidene Tischdecke mit 
Goldspitzen, 1 Molltischdecke mit Spitzenbesatz, 1 Zinnvase 
mit Blumen, 1 ovale, silberne, getriebene Platte, 1 goldener 
Pokal, 2 goldene Becher, 1 silberne, getriebene Büchse, 2 sil
berne, emaillierte Büchschen, 1 silberner Leuchter von Filigran, 
1 silberner Krebs, 1 silbernes Bisambüchschen. 

Nürnberg. Hans Bösch. 

Briefwechsel des Magistrats Nürnberg mit dem Ma· 
gistrat Dinkelsbühl wegen einer in Nürnberg zu er· 

richtenden milden Stiftung .. 1) 

Den ersamen und wysen Burgermaister und Rate der Statt 
Dinckelspuhel unnsern besannder lieben frunden. 

Unnser f. w. D. bevor Ersamen und wysen besunder 
Lieben frunde Auff anregung unnsers allergnedigisten herrn des 
Ro. Kaysers unnd etlicher ander andechtigen personen sein wir 
vorhabeuns willeus jnn unnser Statt zu lobe unnd ere dem hai
ligisten hochwirdigsten sacrament des licbnam unnsers selig
machers ain stifftung zethun nemlicb etlich schüller zu ordnen 
die jnn jrem habit mit geburlichem lobgesanng dem selben 
sacrament, so das ye zu zeitten Krancken Christenmenschen 
zugetragen wirdet, vorgeen sollen. Nach dem nun solliehe 
stifftung by unns bisher nit gewest ist, wir auch nit versteen, 
ob wir zu auffrichtung derselben ainicher s~nndern gunst und 
verhengknus der gaistlichen oberlmit zu erlanngen notturfftig 
sein, oder ob wir das one die selben zuthünd haben, unnd wir 
bericht das derglichen stifftung unnd ordnung by uch lanng 
zeit geübt sind: w bitten wir euch mit besonnderm vlis frunt
lich jr wellennd unns durch ewer schrifft aigentlich berichten 
unnd zu erkennen geben, wie unnd wellichermafs solliehe stiff
tung unnd ordnung by uch furgenomen erlangt gestifftet unnd 
aufgerichtet unnd ob sollichs mit oder one gunst unnd verwil
ligung der gaistlichen oberkait, oder jemand anders bescheen 
sy, unns darnach megen gerichten unnd unns des nit verzeihen '2) 
noch euch das befilhen 3) lassen Steet unns umb uch mit willen 
zuverdienen. Geben am mitwoch nach dem sontag Jubilate 
anno etc. LXXV to. (1475) 

Burgermaister und Rate zu N urmberg. 
1 ) Abschrift aus einem Kopialbuch (BI. 57 f.) des durch Herrn 

Dr. Ludwig Müller (nun Bibliothekar in Strafsburg) in anerken
nenswerther Weise geordneten Dinkelsbühler Stadtarchivs. 

2) versagen, verweigern. 1
) zu viel, lästig werden. 
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Fursichtigen Ersamen unnd wysen unnser frontlieh willig 
dienst . . . Uff ewer schrifftlich begern von wegen der ordnung 
so man hie jnn dem tragen des hochwirdigesten sacramentz 
des lirhnam Christi zu tbun pfiicht 4), wolleund vernemen das 
vor etlichen jaren ettlich andächtig from lüt fur unns komend 
sind habenn unns ain ordnung, so sy mainten jnn dem tragen 
des hailigen sacramentz loblieh were, fm·gehalten; die sclb ord
nung unns auch gefallen hat und ist darnach mit verwilligung 
unnsers herrn des pfarrers hie angefanngen unnd birsher dem 
fronlichnam Christi zu lobe unnd ere beliben unnd geübt, also 
a.in yeder priester, der den fronlichnam C~istj krancken krist
gloubigen menschen zutregt, gat jnn seinem habit namlich an
getanem Korrock unnd an unnd furgezogner cappenn mit ainem 
cappenzippfel hinden am rugken hinab gehenkt unnct sein geer
diniert vier schüler mit vier fenlin unnd vier Iaternen die jnn 
jrem habit glich dem briester dem hailigen sacrament vorgeen 
mit dem lobgesanng wie sich gepurt; den seihen sehnlern geit 5) 

man darvon zu lonn namlichjr yedem ain quatemper zway pfunnd 
der werung hie unnd so man also mit dem sacrament zugeen 
pfiigt man ain glogken zu Ieuten derhalben die schuler unnd 
ander from andechtig leut die mitgeen des lobliehen Sacramentz 
applas jrer sunden begern zu erholen sich darczu zefügen wis
sen. Aber wir haben sollieber ordnung halben nit besonnder 
bestettigung oder verwilligung von der gaistlichen oberkait 
sonnder die nit anderst herbracht dann wie obgelaut ist. Got 
der allmechtig wöll das die dem hailigen Sacrament zu ere 
unnd wird also lanngwirig blib. Sollichs alles wolten wir nit 
verhalten ewer fursichtigen wisshait, der wir willig sein annain 6) 
dienst unnd gefallen zu bewysen. Datum sambstag vorm son
tag Cantate anno etc. LXXV to. 

B. u. R. zu D(inckelspuhel). 
DinkelsbühL Georg Schepfs. 

4) pflegt. 5) gibt. 
15

) Wol annäm, d. i. angenehm, zq lesen. Dr. Fr. 

König Günther bestätigt dem Edeln Konrad von 
Trim berg das von seinem nächsten Vorfahren, 
Kaiser Ludwig, gewährte Ungeld zu Gelnhausen. *) 

Frankfurt 1349, Februar 16. 
Wir Gunther von gotis 1) gnaden Romischer 'l) kung 3) 

ze 4
) allen ziten 5) merer des riches 6) bekennen offenlieh 7) 

*) Vergl. Senckenberg, selecta juris etc. t. II, 628 s. 
1

). S. Gots. 1
) Romscher. 3) Konnig. 4) zu. 5) zyten. 6) Rychs. 

mit disem briefe, 8) daz wir sulche briefe, di" der edele .. 
Cunrad her zu Trimperg, unser lieber getruwer, hat von keiser 
Ludewige, unserm nehsten vorfarn, 9) dem got 10) gnade, vor 11) 
hundert marg silbers 1'1) vor drizzig marg 13) geides und vor 11) 
thusent phunt Haller 14) bestetigen und vornuwen, 15) also daz 16) 

er inne sal haben daz 16) ungelt .. zu Geiluhusen 17) und nicht 
abe zu slahen, alse lange biz wir odir unse nachkomelinge 1s) 
an dem riebe iz von ym 19) gelosen, als sine offine briefe '20) 

besagen; und gebiten wir ouch dem rate '11) und der stad ge
meinlich zu Geiluhusen bi" des riches hulden, '2'2) daz si" yn 
daran nicht '13) enhindern, und geben des zu orkunde disen 
brief 14) mit unserm kunglichen insigel, '15) der geschriben '26) 

ist zü . . Frankenfort '27) nach Cristi geburten drizenhundert 
jar '18) in dem nun und virtzigisten '19) jare an mantage 30) nach 
Valentini in dem ersten jare unsers riches 31). 

Urschrift auf Pergament mit dem an Pergamentstreifen 
hangenden, 103 mm. im Durchmesser haltenden Majestätssiegel 
B. 15, 1. 30 im gräfi. Haupt-Archiv zu Wernigerode. Von 
aufserhalb eine ziemlich gleichzeitige Aufschrift: Kunc gunhers 
brif bistetigit kesir ludiwigis brife. 

Das Vordersiegel zeigt in gewöhnlicher Weise den thro
nenden Kaiser mit dem Reichsapfel in der Rechten, dem 
Scepter in der Linken auf einem gothisch schön verzierten 
Throne. Von dem Sessel wallt ein gefalteter Teppich herab. 
Zu des Kaisers Fürsen kauert der Schwarzburgische Löwe. 
Umschrift: + 6VRTkffRVS DB'I 6RAUIJ\ ROSßAltOR' 
RffX SffS2PffR AV6VSTUS. 

W ernige rode. E. Jaco bs. 

7
) uffenliche. 8

) diessem Brieffe. 9) das wir soliehe Brieffe, die 
der Etele Conrad Herre zu Trymperg unser lieber Getruwere hait 
von Keyser Ludewigen unsem nesten Vorfaren. •o) Gott. 11) vur. 
12

) Sylbers. 13
) dryfsig l\farcke. 1'-) fur dusent Punt Heller; phunt 

steht in unserer Hdschr. auf einer verwischten Stelle: der Schreiber 
hatte erst Haller unmittelbar auf phunt folgen lassen. ts) ver
nuhen. 16

} das. 17
) zu Geylnhusen. 1 11) als lange bifs wir ader 

unse Nachkommenlinge. 19) Ryche es von eme. 20J uffen Brieffe. 
11

) gebyten wir auch dem Rade. 12) Stadt gemeynlichen zu Geyln
husen by des Ryches Hulden. 1 ~) das sye in nicht daran. 24) zu 
Urkunde diessen Brieff. 15

) unsem Koniglichem Ingesigel. - be
sigelt, was S. hat, steht nicht im \V ernigeroder Original. 16) ge
sehre bin. 17

) zu Franckfurt. 18) drytzehenhundert Jare. 29) vier
tzygestem. 30

) Mantag. 31) Rychs. 

(Mit einer Beilage.) 

Verantwortliche Redaction: Dr. A. Essenwein. Dr. G. K. Frommann. 
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Chronik des germanischen Museums. 
Nürnberg, den 15. August 1879. 

In ruhiger Entwickelung schreitet unsere Anstalt vorwärts. 
Wie alljährlich, so bringen die Sommermonate auch diesmal viele 
Besuche, mehr als sonst der laufende Monat, und es scheint, als 
ob er die gröfste Zahl der Besucher zuführen werde, die je in 
einem Monate - von solchen, auf welche besondere Feste oder 
sonstige Veranlassungen fielen , abgesehen - unsere Anstalt be
suchten. Die Entwickelung derselben kommt also jetzt mehr zur 
Geltung und wird nicht verfehlen, ihr wieder neue Freunde zu 
erwerben. 

Im Pflegschaftswesen haben sich seit unseren Mittbeilungen 
in Nr. 2 dieses Jahrganges folgende Verändel'ungen zugetragen: 

Neu e Pflegschaften wurden gegründet in C o 1 b er g. Pfleger; 
A. Prost, Stadtrathund Kämmerer, seit 1. Januar. Rochlitz. 
Pfleger: Dr. Mating-Sammler, Realschuldirektor, seit 1. März. 
Werdau. Pfleger: Ferdinand König, Realschuldire.ktor, vom 
1. Septern her an. Als weitere Pfleger wurden aufgestellt in 
Berlin: L. Alfieri, Kaufmann, seit 11. Februar, in Königs
berg: L. K 1 u g e, Generalagent der Gothaer Feuerversicherungs
bank, seit 10. März, in Zwickau: C. G. J. Herrfurth, kgl. 
sächs. Bahnhofsinspektor, seit 5. Juni. Nachstehende Pflegschaften 
wurden neu b-esetzt: Brandenburg. Pfleger H. v. Cappeln, 
seit 1. Juni. Eisfeld. Pfleger: Constantin Hoffmann, 
Rittergutsbesitzer auf Steudach, seit 1. April. G r a z. Pfleger: 
Dr. J. v. Zahn, k. k. Prof. und Direktor des steiermärk. Landes
archives, seit Monat März. Hall in Schwaben. Pfleger: D r. 
Hafsler, Präcaptor, seit 15. Februar. Höchstadt a. d. A. 
Pfleger: Friedr. Voigt, Apotheker, seit 25. Februar. Kadolz
burg. Pfleger: A. Ortloph, k. I. Pfarrer, seit 20. Juni. Lich
ten f e 1 s. Pfleger : Ch. Ans o r g, Bezirksamtsoberschreiber, seit 
13. Februar. Mannheim. Pfleger: Hob. Schäffer, Rentier, 
seit 10. August. Neuburg a. D. Pfleger: S. Vielwerth, 
Distriktsingenieur, seit 6, März. N e u -Ru p p in. Pfleger : E m i I 
Motz, seit 18. März. 0 pp e 1 n. Pfleger: D r. Grab ow, kgl. 
Kreisschulinspektor, seit 4. August. Rot h en b ur g o. T. Pfleger: 
Theod. Bischoff, Rektor der k. Realschule, seit l. Februar. 
Wismar: Pfleger: Dr. Kuthe, Gymnasiallehrer, seit Februar. 

Seit Veröffentlichung des Verzeichnisses in der vorhergehenden 
Nummer wurden folgende neue Jahresbeiträge al?gemeldet: 

Von Privaten. Bautzen. Rudolph Thiel, Advokat, 3m. Hild· 
burghausen. Job. Mich. Werner, Lehrer a. d. Bürgerschule, 3m. 
München. Dr. Konrad Oebbeke 3 m. Nürnberg. Christoph Kefsler, 
Lehrer, 2m.; Martin Schmitt, Schlossermeister, 5 m. Sonneberg. 
Dr. jur. Baumbach, Landrath, 2m.; Victor Escher, Kaufmann, 2m. 

Unsern Sammlungen giengen ferner folgende Geschenke zu: 

I. Für die kunst- und kulturgesohichtlichen Samm
lungen. 

(Nr. 8165~8174.) 
Darmstadt. H i 11 e, Oberamtsrichter a. D. : Bronzemedaille auf 

Don Juan d'Austria und die Seeschlacht bei Lepanto. 16. Jahrh. 

- Frankfurt a. M. Na um an n' s Druckerei: Eine Sammlung von 
Kalendern. Die 10 Gebote; erste Arbeit in Congrevedruck dieses 
Geschäftes. - Nürnberg. G. Benda, Antiquar: Ridicule vom Be· 
ginne des 19. Jahrhdts. Phil, Büchlein, Wagenfabrikant: 
Hufschmiedaushängeschild. 16. Jahrh. Karl Daumer, Privatier: 
Hörmannscher Stammbaum. Kupferst. 17. Jahrh. Karte von Böh
men, Kupferst.18. Jahrh. MaxGünther, Kammmacher: Fisch
schüssel aus gebranntem Thon. 17. Jahrh. Gg. Hacker, Fa
brikant: 23 gröfsere und kleinere Silbermünzen. 16.-19. Jahrh., 
2 Zinnmedaillen. 18. Jahrh., 2 japanesische Kupfermünzen. -
Oehringen. P. Rein h a r d t, Kaufmann: Grofser Topf vom 17. J ahrh. 
und ein mittelalterliches Beil , ausgegraben in Oehringen. Eiser
ner Thürzieher vom 17. Jahrh. - Schlafs Thaiheim bei Heilbronn. 
Frau Gilmer: Photographie eines gothischen Kästchens.- Wei· 
mar. Gesellschaft für Radierkunst: Radierungen, heraus
geg. von der Gesellschaft f. Radierkunst zu Weimar. Jhrg. 1877 
u. 78. 2 Mappen mit 29 Blättern. 

II. Für die Bibliothek. 
(Nr. 39,680- 39,777.) 

Berlin. Universität: Bruns, zur Erinnerung an Fr. C. v. Sa
vigny. 1879. 4. Curtius, Kaiser Wilhelm's Friedensregiment. 1879. 
4. Geppert, Beiträge zur Lehre von der Gerichts-Verfassung der 
lex Salica. 1878. 8. Graupe, de dialecto Marchica quaestiunculae 
II. 1879. 8. Hausknecht, über sprache und quelle!). des mittelengl. 
heldengedichtes voxp Sowdan of Babylon. 1879. 8. Henrici, über 
die Quellen und den Zweck von Notker's Psalmencommentar, 1878. 
8. u. 9 weitere akadem. Gelegenheitsschriften.- Breslau. Verein 
für Geschichte und Alterthum Schlesiens: Ders., Zeit· 
schrift etc.; Bd. XIV, 2. Heft. 1879. 8. Grünhagen, Regesten zur 
sohles. Gesch.1879. 8. Pfotenhauer, die schles.Siegel von 1250-1300. 
1879. 4. Eine Audienz Breslauer Bürger bei Napoleon I. 1813. 1878. 
8.- Darmstadt. Verein für Erdkunde etc.: Ders., Notiz
blatt etc., 3. Folge, XVII. Heft. 1878. 8. - Donaueschingen. 
Grofsherzogl. Progymnasium: Bericht für das Schuljahr 
1878

/ 79 • 4. Schuler, über Herodots Vorstellung von den Orakeln. 
1879. 4. - Dresden. K. sächs. Alterthumsverein: Ders., 
Mittheilungen etc.; 29. Heft. 1879. 8. - Emden, Gesellschaft 
für bildende Kunst u. vaterländische Alterthümer: 
Dies., Jahrbuch etc., 3. Bd. 2. Heft. 1879. 8. - Frankfurt a. M. 
S t ä d e I' sches Kunst-Institut : V erzeichnifs der öffentlich ausge
stellten Kunstgegenstände etc. 1879. 8. Dass., 9. Bericht etc. ; 
1879. 4. - Freiberg. Freib. Alterthumsverein: Ders., Mit
theilungen etc.; 15. Heft. 1878. 8. - Görlitz. C. A. Starke, 
Verlagsbuchhandlung: -Grünenberg, Wappenpuch, hrsg. v. Sti1lfried 
u. Hildebrandt; 22. u. 23. Lief. Imp. 2. Gritzner, Standes-Erhe
bungen und Gnaden-Akte deutscher Landesfürsten etc., 8. Lfg. 
1879. 8.- Göttingen. Vandenhoeck u. Ruprecht, Verlags
handlung: Müldener, bibliotheca historica; 26 .. Jhg., 2. Hft. 1878. 
8. - Greifswald. Universität: Index scholarum etc.; 1879-80. 
4. V erzeichnifs der Vorlesungen etc.; 1879--80. 4. - Hannover. 
Hahn 'sehe Buchhandlung : von Hasseil, die schlesischen Kriege 
und das Kurfürstenthum Hannover. 1879. 8. - Harlem. So c i e t e 
Hollandaise des sciences: Dies., archives Neerlandaises des 
sciences exactes et naturelles; t. XIII, 4. 5. livr. 1878. 8. - Hei· 
delberg. Universität: Karlowa, ii.ber die Reception des römischen 
Rechts in Deutschland. 1878. 4. von Bahder, dar König vom 
Odenwalde. 1878. 8. Müller, die Mythen im "Beowulf" in ihrem 
V erhältnifs zur german. Mythologie. 1878. 8. N eumann, zur Laut
u. Flexionslehre des Altfranzösischen. 1878. 8. und 8 weitere aka-
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dernieehe Gelegenheitsschriften. - Hermannstadt Verein für sie
ben b ü r g. Landeskunde: Ders., Archiv etc.; n. F. 15. Bd., 
1. Heft. 1879. 8. Hildburghausen. M. Wer n er, Lehrer an der 
Bürgerschule: Ders., patriotische Herzensklänge. 8. - Kahla. V er
ein für Ge schichte u n d A 1 t er t h u m s k u n d e z u K a h I a u. 
Rod a: Ders., Mitthailungen etc.; Bd. li, 1. 1879. 8. - Karlsruhe. 
Badischer Frauen verein: 19. Jahresbericht etc.; 1878-79. 
8. - Kiel. Ernst Homann, Verlagshndlg.: Jensen, schlesw.
holstein. Kirchengeschichte; IV. Bd. 1879. 8. Sc h l es w. Ho Ist ein. 
Museum vaterländ. Alterthümer: Dass., 36. Bericht etc.; 
1879. 4.- Krakau. Akademie der Wissenschaften: Dies., 
Rozprawy i Sprawozdania etc.; Wydz histor.-fi.lozof., t. IX. 1878. 
8. Rozprawy i Sprawozdania etc.; Wydz. filolog. t. VI. 1878. 8. 
-Leipzig. F. A. Brockhaus, Verlagshndlg.: Deutsche Dichter 
des 16. Jhdts., hrsg. von Gödeke und Tittmann; 11. BJ. 1879. 8. 
Fefsler, Geschichte von Ungarn. 21. Liefg. 1879. 8. \Vander, 
Sprichwörter-Lexicon; 69. Liefg. 1879. 8. Rath der Stadt: 
Verwaltungsbericht der Stadt Leipzig f. d. J. 1866-77. IV. Heft: 
die Gasanstalt. 1879.8. E. A. Seemann, Yerlagshudlg.: Dohme, 
Kunst und Künstler des Mittelalters und der Neuzeit; I. Abth. 
1. Bd. 1877. 8. Textbuch zu Seemann's kunsthistor. Bilderbogen; 
I. lieft. 1879. 8. - Leitmeritz. K. k. 0 b er g y m n a s i um: Peters, 
gotische Conjecturen. 1879. 8. Pr.- Linz. K. k. Staats-Ober
Realschule: Mayr, über Heinrich von Morungen. 1879. 8. Pr. 
-Mühlbach. Evangel. Unter-Gymnasium: ·wolf, deutsche 
Ortsnamen in Siebenbürgen. 1879. 4. Pr. - München. Akademie 
der Wissenschaften: Dies., Abhandlungen der philolosopb.
philolog. Classe; Bd. XIY, 3. 1878. 4. Abhandlungen der histor. 
Classe; Bd.XIV,2.1878.4. Direktion derk.Hof-u.Staats
B i b l i o t h e k : Catalogus codicum manuscriptorum bibliotherae 
reg. Monacensis; tomi VIII. pars I.: codices musicos usque ad 
finem saec. XVII. complectens. 1879. 8. Dr. Georg Hirth: 
Ders. FormenscM.t~·! der Renaissance; Heft 2-20. 4. Ders., der 
Formenschatz; l. Jhg. 1879':'Heft 1-11.4. Schandri u. Wahn
schaffe, Kunst- u. Buchhandlg.: Mayer und Westermayer, sta
tist. Beschreibung des Erzbistbums Mürichen~Freising; 20. Liefg. 
1879. 8. - Nürnberg. W. Kohlmann, Handlungslehrling: 
Schreiber, de judicio caes. forestali Norico. 1711. 4. Nütze!, hi
storia codicis statutarii sive reformationis N orim bergensis. 1721. 
4. Ungenannter: Armoiries de lasalle des croisades (a Ver
sailles). 4. Elvin, synopsis of heraldry. 1866. 8. Synopsis of the 
contents of the British Museum. 1873. 8. Jebb, an address to 
the students of the Cambridge School of art. 1875. 8. Meinhold, 

der Fries der Sgraffito- Bilder des sächs. Fürstenhauses im k. 
Schlosse zu Dresden. 8. Catalogue des tableaux du Musee Araud. 
8.-0ffenburg. Grol'sh. Progymnasium: Programm f. d. Schul
jahr 1878/ 79 • 4. Steiert, Vergleichung der Phedre des Racine mit dem 
Hippolytos des Euripides; 11. 1879.4.- Plauen. Clemens Frei
herr von Hausen, Premierlieutenant: Ders., die Heraldik im 
Sinne von Ornamentik. 1879. 8. Dr. Kirchner, Oberlehrer: 
Ders., parömiologische Studien. Kntische Beiträge. I. 1879. 4. Pr. 
- Prag. Deutsches Staats-Realgymnasium: Michl, das 
Archontat. 1879. 8. Pr. Neustädter Staats- G ym n asi um: 
Philipp, der jambische Trimeter u. sein Bau bei Sophokles. 1879. 
8. F. Tempsky, Verlagshandlung: v. Helfert, Geschichte Oester
reichs vom Ausgang des Wiener Oktober- Aufstandes 1848; IV. 
der ungarische Winter- Feldzug. 1. Thl. 1876. 8. - Pressburg. 
G u s ta v Heckenast, Verlagshdlg.: Smets, Wien im Zeitalter der 
Reformation. 1875. 8. Rosegger, Sonderlinge aus d. Volke der Al
pen.1.-3.Bd. 1876.8.- Rastatt. Grol'sherzogl. Gymnasium: 
Dammert, zur Kritik und Erklärung des Sopbokleischen Philokte
tes. 1879. 4. - Salzburg. Staats-Gymnasium: Feichtinger
zur Behandlung des griechischen Verbums in der Schule. 1879. 
8. Pr.- Set. Gallen. Histor. Verein des Kantons St. Gal-
1 e n : Rahn, da Psalterium aureum von St. Gallen. 1878. 2. -
Schässburg. Evangel. Gymnasium: Fröhlich, Abril's der Sitten
leln·e. 1879. 4. Pr.- Schleiz. Geschichts- u. Altertbums
Ver ein, Alberti! die Bergkirche zu Schleiz. 1878. 8. - Schwerin. 
Verein für meklenburg. Geschichte und Alterthums
kunde: Ders., Jahrbücher und Jahresbericht etc.; 43. Jahrg. 
1878.8.- Stuttgart. K.wiirttemb. statist. topogr. Bureau: 
\Vürttemberg. Jahrbücher etc.; Jhg. 1879, 1. Bd. 1. Hälfte und 
II. Bd. 1. Halfte. 1879. 8. K. württemb. Ministerium des 
Innern: Staats-Anzeiger für Württemberg- v. J. 1878. 2. - Tü
bingen. H. Laupp sehe Buchhandlung: Müller, der Kampf Lud
wigs des Bayern mit der römisch. Curie ; I. Bd. 1879. 8. W eiz
säcker, der rheinische Bund 1254. 1879. 8. - Wien. K. k. aka
dem. Gymnasium: Hintner, Benennung der Körpertheile in 
Tirol. 1879. 8. Pr. K. k. Staats-Realschule am Schotten
fe 1 d e: Mord, J ohn Locke's Gedanken über Erziehung. 1878. 8. 
Zverina, die didaktische Behandlung der französischen Verbal
fl.exion an der Realschule. 1879. 8. Pr. - Zittau. Heinr. Jul. 
Kämme I, Direktor u. Prof.: Schulze, französ. Synonymen. li. 
1879. 4. Pr. Ders., zur Würdigung Moliere's. 187 . 4. Pr. G. Kor
schelt, Oberlehrer: Brunnerund Lorenz, Nachrichten über die 
allgem. Stadtschule zu Zittau. 1879. 8. 

Schriften der Akadem.ieen, Museen und historischen Vereine. 
Archiv des Vereines für siebenbürgische Landes

kunde. Neue Folge. Fünfzehnter Band. 1. Heft. Herausgegeben 
vom V ereinsausschufs. Hermannstadt, 1879. 8. 

Gleichzeitige Aufzeichnungen von Thomas Wal, Johannes Mildt 
und einem Heltauer aus den Jahren 1513-1532. Von Friedrich 
Müller. - Historische Splitter. Von Wilhelm Schmidt. -- Ge
schichtliche Nebenarbeiten. Von Karl Fabritius. - Michael Conrad 
von Heidendorf. Eine Selbstbiographie. Von Rud. Theil. (Forts.) 
- Urkundenbuch zur Geschichte der Stadt und des Stuhles Brod 
bis zum Uebergang unter Erbfürsten aus dem Hause Gesterreich 
(1690). Von Alb. Amlacher. 

C o r r es p o n den z b 1 a t t d es s. V e I" eins. Redigirt von Franz 
Zimmermann. 1879. Nr. 7. Hermannstadt, 15. Juli. 8. 

Siebenbürgische Ortsnamen. 2. Heldsdorf. Heldenburg. Von 
J. W olff. - Sebastian Giustiani?s Relation vom 28. März 1803. Von 
G. M. Thomas. - Zu Albert Huet's Biographie. Von Alex. Szila-

gyi. - Siebenbürger in Halle. Von Dr. Fr. Teutsch. - Ueber die 
Herausgabe von Urkunden. - · Bibliographie. - Kleine Mitthei
lungen. 

Mittheilungen des k. k. Oesterreichischen Muse
ums für Kunst und Industrie. (Monatsschrift für Kunst und 
Kunstgewel!be.) XIV. Jahrgang. Nr. 166. Wien, 1. Juni 1879. 8. 

Eine Intarsia von Antonio Barili. (Mit Abbild.) Von Dr. 
H. von Tschudi. - Literatur. - Kleinere Mittheilungen. 

Der Kirchenschmu c k. B 1 ä t t er d es c h r ist I ich e n 
Kunstvereins der Diöcese Seckau. X. Jhg. 1879. Nr. 7. 
Graz, 1879. 8. 

Die Spitalkirche zu Oberwölz. (Schi.) - Malwerke aus dem 
Mittelalter in Graz. 

Abhandlungen der historischen Classe der k. b. 
A'kademie der Wissenschaften zu München. Vierzehn-
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ten Bandes zweite Abtheilung. In der Reihe der Denkschriften 
der LI. Band. München, 1878. 4. 

Bayrische Urkunden aus dem XI. u. XII. Jahrhundert, die 
Schirmvögte Freisings. Seine Bischöfe bis zum Ende des XII. 
Jahrhunderts. Beiträge zur Scheyern- Wittelsbach'schen Rege
sten. Von Fr. Hector Grafen Hundt. - Kaiser Friedrich II. Kampf 
um Cypern. Von Franz von Löher. - Der Tractat des David von 
Augsburg über Waldesier. Von Dr. Wilhelm Preger. 

Abhandlungen der philosophisch-philologischen 
Classe ders. Akademie. Vierzehnten Bandes dritte Abthei
lung. In der Reibe der Denkschriften der XLIX. Band. München, 
1878. 4. 

Vita Adae et Evae. Herausgegeben und erläutert von Wil
helm Meyer. 

Sitzungsberichte der philosophisch- philologi
schen und historischen Classe ders. Akademie. 1878, 
Bd. II, Heft II- Ill; 1879, Heft I. München, 1878 u. 79. 8. 

Die Instruction des Kurfürsten Maximilian I. für den Hofmei
ster Ferdinand Maria's vom Jahre 1646. Von Rottmanner. -
Augsburger Relationen bei Gelegenheit der Visitatio liminum Apo
stolorum. Von Friedrich. - Die armenn des altnorwegischen Rech
tes. Von Maurer. 

Sitzungsberichte der mathematisch- physikali
schen Classe ders. Akademie. 1879. Heft. I. München, 
1879. 8, 

Die Wartburg. Organ des Münchener Alterthums
vereins. Zeitschrift für Kunst und Kunstgewerbe mit Berücksich
tigung der Neuzeit. VI. Jabrg. 1879. Nr. 7. Redacteur Dr. Carl 
Förster. München, 1879. 8. 

Die bildliehe Darstellung des Adam und der Eva im christli
chen Alterthume. Von Carl Friedrich. (Forts. und Schlufs.) -
Kleine Mittheilungen. - Heraldisches. - Literarisches. 

Kunst und Ge w erbe. Wochenschrift zur Förderung deut
scher Kunst-Industrie. Herausgegeben vom Ba y e ri sehen Ge
werbem u s eum zu Nürnberg. Redigirt von Dr. Otto von 
Schorn. Dreizehnter Jahrgang. 1879. Nr. 29- 32. Nürnberg, 
1879. 8. 

Die Schnitzschule in Mondsee. Von G. Dahlke. - Thon
flasche des 16. Jahrhunderts mit Habsburger Fürstenbildnissen. 
Von Friedr. Schneider. Mit Abbild. - Literatur. - Kleine Nach
richten. - Abbildungen: Vase von Polydoro Caldara. - Stoffmu
ster von 17. Jhdt. - Titelblatt von Anfang des 18. Jhdts.- Mau
erschränkchen (17. Jhdt.) - Thonflasche von 16. Jhdt. - Kanne 
von G. Wechter 1579. 

Mittheilungen desBayr. Gewerbemuseums zu Nürn
berg. Beiblatt zur Wochenschrift Kunst und Gewerbe. 
Redigirt von Dr. 0. von Schorn. Sechster Jahrgang. Nr. 15 u. 16. 

Bekanntmachungen. - Feuilleton. - Notizen etc. etc. 
Württembergische Jahrbücher für Statistik und 

Landeskunde. Herausgegeben von dem k. statist. topogr. 
Bureau. Jhg. 1879. I. Bd., 1. Hälfte. Stuttgart, 1879. 8. LXX 
u. 205 Seiten. 

Württembergische Vierteljahresheftefür Landes
geschichte. In Verbindung mit dem Verein für Kunst und Al
terthum in Ulm u. Oberschwaben . . . . hrsg. von d e ms. Bureau. 
Jhg. II. 1879. Heft 1. u. 2. 

Die Entstehung des Württembergischen Staatsgebietes. Von 

Dr. K. v. Riecke. - War Graf Eberhard der Erlauchte von Würt
temberg mehrmals verheirathet? Von P. Stälin. - Gmünd vor 
dem Bauernkrieg. Von Emil Wagner. - Ein Blick in das Herzog!. 
Württembergische Officiercorps im 18. Ihdt. Von P. Lemcke. -
Zur V orgeschicllte des deutschen Zollvereins . . . . Mitgetheilt von 
Dr. v. Riecke. 

Mittheilungen der Anstalten für vaterländische Geschichte und 
Alterthumskunde. Vom k. stat.- topogr. Bureau. Württemb. Ge
schichts-Literatur v, Jahr 1878. Von der Inspection der k. Münz- u. 
Medaillen . . .. Sammlung. Ambrosius Volant. Ein Beitrag zur 
Württemb. Ikonographie. Von A. Wintterlin.- Verein für Kunst 
und Alterthum in Ulm und Oberschwaben. Heraldische Forsch
ungen. Von Diak. Klemm. - Schwäbische Kelten des 8. und 9. 
Jahrhdts. Von Dr. Buck. - Ein reichsstädtischer Patricier• 
Ball. Mitgetheilt von D. F. Sauter. - Zur Geschichte der Familie 
Greck. Von C. A. Kornbeck. - Zu der Frage über die Ursache des 
Erlöschens der engeren Beziehungen nibelgauischer Oertlichkeiten 
zum Kloster St. Gallen. Von H. Meyer von Knonau. - N euent
deckte Alterthümer bei Mengen. Von J. Peter. - Der Altarstein 
des Danuvius zu Mengen. Von D. Buck. - Zur Kenntnifs der 
Werke Bartholomäus Zeitbloms. Von M. Bach. - Die Schlacht 
bei Döffingen. Metallarbeit eines Ulmers. Von v. Schneider. -
Aus der Altertbumssammlung zu W olfegg. (Forts.) Von H. Detzel. 
- Württemb. Altertbumsverein in Stuttgart. Das Begräbnifs der 
Herren von Wölwarth im Kloster Lorch. Von M. vom Holtz. -
Briefe von Herzog Karl August und Herzogin Amalie von Sachsen
Weimar und Herzog Karl von Württemberg an Professor J. C. 
Majer. Mitgetheilt von Kieser. Histor. Verein für das Württem· 
hergisehe Franken. Beiträge zur Geschichte von Künzelsau Stadt 
und Amt. Von Pf. Bossert. -Die Juden zu Heilbronn im dreifsigj. 
Krieg. Von D. Dürr. - Die Schlacht bei Herbsthausen 1645. Von 
A. Pfister. - Meister Hans Steinmetz. Von .Klemm. Die Staufi
schen Reichskämmerer von Lindach ... Siebeneich und Geislingen 
und ihre Wohnsitze. Von Caspart. - Anfragen etc. etc. 

Zeitschrift für die Geschichte des Oberrheins, her
ausgeg. von dem G ro fs herzog l. General-Landesarchive 
zu Kar l s ruhe. XXXI. Bd. 3. Heft. Karlsruhe. 1878. 8. 

Urkundenarchiv des Klosters Herrenalb. (Schi.) Von v. Weech. 
- Kulturgeschichtliche Miscellen. Verbot der "Leistungen". Von 
dems. - Aus dem Select der ältesten Urkunden. Von Roth von 
Schreckenstein. - Beiträge zur Geschichte des Klosters Gengen
bach. Von Ruppert.-- Beiträge zur Geschichte der Schlacht bei 
Wimpfen 6. Mai 1622. I. Von Gmelin. 

Notizblattdes Vereins für Erdkundeund verwandte 
Wissenschaften zu Darmstadt und des mittelrheini
schen geologischen Vereins. Nebst Mitheilungen aus der 
Grofsh. Hessischen Centralstelle für die Landesstatistik. Heraus
geg. von L. Ewald. Des Notizblattes des Vereins für Erdkunde 
III. Folge, XVII. Heft. Nr. 193-204. Darmstadt, G. Jongh~tus. 
1878. 8. (Mit 1 lithogr. Tafel.) 

Mittheilungen des Vereins für Geschichts- und Al
terthumskunde zu Kahla und Roda. Zweiten Bandes, 1. 
Heft. Kahla, 1879. 8. 

Auszüge aus den Jahresberichten. - Das Cistercienser -Non
nenkloster in Roda. Von Ernst Löbe. - Beiträge zur Adelsge
schlechterkunde des Saalkreises. Von V. Lommer. 



247 Anzeiger für Kunde der deutschen Vorzeit. 248 

Mitthailungen von dem Freiherger Alterthums
v er ein. Hrsg. von Heinrich Ger lach. 15. Heft. Freiberg, 1878. 8. 

Der Bau des Freiherger Schlosses "Freudenstein." Mit Grund
rifs. Ein Beitrag zur Geschichte der Renaissance in Sachsen. 
Von Cornelius Gurlitt. - Die Schlacht bei Freiberg den 29. Oc
tober 1762. Von Graf von Holtzendorff. - Die alten Burgen und 
Rittersitze um Freiberg. Forts. Von Gautsch. - Miscellen. 

Mittheilungen des königl. Sächsischen Alter
thums-Vereins. Namens desselben herausgegeben von H. Er
misch und A. von Eye. Neunundzwanzigstes Heft. Dresden, 
1879. 8. 

V ereinsangelegenheiten. - Das Museum des König]. Sächs. 
Alterth.-Vereins im K. Palais des Grofsen Gartens zu Dresden. Von 
A. von Eye. - Kunsthistorischer Jahresbericht. Vc;m Dr. R. Ste
che. - Literatur. 

Zeitschrift des Vereins für Geschichte und Alter
thum Schlesiens. Namens des Vereins berausgeg. von Dr. 
Colmar Grünbagen. Vierzehnter Band, 2. Heft. Breslau. 1879. 8. 

Diplomatische Besprechungen im Neifser Kapuzinerkloster 1741. 
Von E. Grünbagen. - Die Zusammenkunft Friedrichs II. und 
Josephs II. in Neifse. Von Eduard Reimann. - Verwaltungs-Be
stimmungen und Einrichtungen in Schlesien im vorigen Jahrhun
derte . . . Von H. Oelricbs. - Die pragmatische Sauetion in Schle
sien. Von Dr. Alfred Dove. - Herzogin Barbara von Liegnitz
Brieg, geh. Markgräfin von Brandenburg, ihr Hofhalt und ihre 
Regierung von 1586- 1595. Von Dr. C. A. Schimmelpfennig. -
Ein Prinzenbesuch am Hofe der Brieger Piasten. Von Dr. Jul. 
Krebs. - Die Standesherrschaft Wartenberg im Besitz des Herzogs 
Biron von Kurland und des Feldmarseballs Münnich (1741- 64). 
Von Dr. Theod. Schönborn. - Die Kastellanei Sandewalde und 
ihre Germanisirung, eine ortsgeschichtliche Studie im Kreise Guhr
au. Von H. Schuch. - Beiträge zum Itinerar Karls IV. und zu 
seinem Aufenthalte in Schlesien mit dem König von Cypern im 
Jahre 1364. Von Dr. Herquet. - Die Schaff im Oelsniscben. Von 
v. Prittwitz und Ga:ffron. - Das Criminalregister des Stadtgerich
tes zu Troppau für die Jahre 1643-70. Von Prof. Joseph Zukal. 
- Ein Gedicht vom Liegnitzer Kriege. Herausgeg. von Dr. Meifs
ner. - Archivalische Miscellen. Von Dr. Rud. Peiper, Jungnitz und 
Dr. Markgraf. - Anmerkungen zu dem Text der Schweidnitzer 
Chronisten im XI. Bande der "Scriptores rer. Siles." (Breslau 
1878). Von Dr. K. Weinhold. -Nekrologe. - Vereinsangelegen
heiten. 

Regesten zur Schi e si sehen G es chich te, Namens des s. 
V er eins herausgegeben von Dr. C. Grünbagen. Vom Jahre 1281-
1290. Breslau, 1879. 4. 152 Seiten. 

Eine Audienz B r es 1 a u er Burger b e i Na p o I e o n I. 1 8 13. 
Der Schles. Gesellschaft für vaterländische Cultur zur Feier ihres 
75jähr. Bestehens ... dargebracht von d ems. Vereine. Breslau. 
1878. 8. 

L'investigateur, journal de la societe des etudes 
hi s to ri q ues, anci en ins ti tut h i stori q ue. Quarante-cinqui
eme annee. Mai - J uin 1879. Paris, 1879. 8. 

Extraits des proces-verbaux de la societe etc. etc. 
Bulletin archeologique et historiqua publie sur la 

direction de la societe archeologique de Tarne et Ga
ronne. T. VI. quatrieme trimestre 1878; t. VII., premier tri
mestre 1879. 

Le Partriarche Arnaud- Bernard du Pouget, administrateur du 
Diocese. Par Daux. - Une ville disparue. - Le Hameau d'En· 
conde. Par Du Faur. - Les tapisseries de Jeanne d'Arc et Ja 
Pucelle de Chapelain. Par Ed. Forestie. - Bibliographie. - Pro
ces verbaux des seances .•.• - Documenta inedits sur l'histoire 
de Caylus. Chronique manusorite du XVII. siecle. Par Galabert. 
- Les armoiries de Ja ville et du chateau royal de Caylus. Par 
le meme. - Inventaire du pape Paul IV., en 1559. Par Barbier de 
Montault. - Les armes de la ville de Granade-sur-Garonne. Par 
Pottier. - La cour de Toulouse. Par Henry de France. - Le 
Medracem ... Par de Capella. -

Werken uitgegeven door het historisch genootschap 
gevestigd te Utrecht. Nieuwe Reeks. N. 27. Brieven van 
en aan J oan Derck van der Capelien van de Poil, uitgegeven door 
Mr. W. H. de Beaufort. Utrecht, Kemink & Zoon. 1879. 8. X 
u. 854 Seiten. 

Handelingen en Mededeelingen van de Maatschapij 
der Nederlandsche Letterkunde te Leiden, over bei 
Jaar 1878. Leiden, E. J. Brill. 1878. 8. 

L e v e n s b er ich t e n d er a f g e s t o r b e n e M e d e 1 e d e n van 
de Maatschapij etc. Bijlage tot de Handelingen van 1878. Leiden, 
E. J. Bril1. 1878. 8. 

Catalogus der Bibliothek van de Maatschapij etc. Derde 
Gedeelte. Nederlandsch Tooneel. Leiden, E. J. Brill. 1877. 8. 

Fins ka fo rn m innes fö ren i ng e n s ti d s k ri ft. Suomen 
muinaismuisto-yhtiön aikakauskirja. IV. Helsingissae, 1879. 8. 

Friherre F. Linders samling af stenredskap pa Svartä Bruk 
och en Öfversigt af Finlands förhistoriska perioder. 

Literatur. 
Neu erschienene Werke. 

12) Entwürfe für Goldschmiede von Johann Sibma
cher. (Aus dem Jahre 1590). Mit einem Vorwort von 
Dr. 0 t t o von Schor n. Herausgegeben vom Bayrischen 
Gewerbemuseum in Nürnberg. Nürnberg, Friedrich Korn. 4. 
8 Stn. und 12 Tafeln. 

Einer der fruchtbarsten Kupferstecher vom Ende des 16. und 
Beginn des 17. Jhdts. war Job. Sibmacher, vorzugsweise bekannt 
durch seine Wappenbücher und seine Musterbücher für Sticke
reien und Spitzen. Manche seiner Blätter kommen häufig genug 
vor, andere sind wiederholt neu aufgelegt; einzelne aber sehr sel
ten; noch immer tauchen unbekannte auf, und noch ist kein voll
ständiges Verzeichnifs seiner Arbeiten aufgestellt. So kennt selbst 
Andresen die Folge der ·12 Blätter nicht, die vor wenigen Jahren 
das bayrische Gewerbemuseum, zusammengebunden mit einer Reihe 
ähnlicher Blätter, aus dem Nachlasse eines Nürnberger Goldschmie
des erworben, welche aus einem Titelblatte vom Jahre 1599 (merk
würdiger Weise sagt sowohl der Titel der Publikation , als der 
Text, dafs sie vom Jahre 1590 seien, während doch ganz deutlich 
MDIC zu lesen ist) und 11 Blättern mit den Körpern einer Kanne 
und verschiedener Pokale und Becher im Stil der damaligen Zeit 
besteht. Auch sonst scheinen Blätter, welche kein Zeichen des 
Künstlers tragen, der nur auf dem Titelblatte genannt ist, nicht 
bekannt, mindestens nicht als Werke unseres Meisters erkannt zu 
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sein. Es ist daher ·sehr dankenswerth, dafs das bayrische Gewerbe
mu'seum 'die vorliegende Reproduktion der Blätter, die in etwas 
verjüngtem Marsstabe die Originale treu wiedergeben, hat herstellen 
lassen, wozu Dr. von Schorn alles, was an Nachrichten über des 
Meisters Leben und Werke theils bisher bekannt, theils zu erlan
gen war, zusammengestellt hat. Ob übrigens der Meister auch 
diese Blätter selbst erfunden hat? Auf dem Titelblatte bezeichnet 
er sich nur als Radierer. Er war so vielseitig und auf so verschiede
nen Gebieten thätig, manche seiner Blätter, insbesondere Land
karten und Schlachten, sind derart handwerksmäfs-ig, dafs wir ihn 
als einen nach Brod arbeitenden handwerklichen Stecher ansehen 
müssen, der alles machte, was Aussicht auf Absatz hatte. Das 
geistige Eigenthum war' damals nicht gesetzlich geschützt und der 
Raub im 16. Jhdt. beinahe organisiert. Sollte er nicht, wie er 
Ducerceau nachgestochen hat, auch irgend einen deutseben Gold
schmied nachgestochen haben? Die Blätter zeigen sowohl im Ent
wurfe, wie in der, natürlich geometrisch nicht ganz richtigen, 
Art, die Ornamente auf die in Wirklichkeit runden Flächen zu 
projicieren, solch praktisches Talent, dafs wir nicht glauben, 
dafs ein Anderer als ein Goldschmied sie entworfen habe. 

13) Festschrift zur Eröffnung des Kunstmuseums in 
B er n 1879. Beiträge zur Geschichte der Kunst und des 
Kunstbandwerks in Bern im 15., 16. und 17. Jahrhundert. 
Herausgegeben von der heroischen Künstlergesellschaft zur 
Eröffnung des Kunstmuseums. Bern, J. Dalp'sche Buchhand
lung (K. Schmid.) 1879. 4. 6 und 110 Stn. mit Holzschnit
ten und 4 Tafeln. 

Die Eröffnung des Kunstmuseums zu Bern gab der Künstler
gesellschaft Veraniassung, die vorliegenden Beiträge zur Geschichte 
der Kunst und des Kunsthandwerkes in Bern vom 14. bis unge
fähr zur Mitte des 17. Jahrhunderts der Oeffentlichkeit zu über
geben. "Mit diesen, eine Masse unveröffentlichten Archivstoffes ent
haltenden Notizen beabsichtigt sie einerseits die bisher ziemlich 
ignorierte künstlerische und kunstgewerbliche Thätigkeit des Lan
des dem gebildeten Publikum zur Kenntnifs zu bringen, anderseits 
die Aufmerksamkeit auf die noch vorhandenen interE>ssanten älteren 
Kunstwerke zu lenken, zu sorgfaltiger Erhaltung derselben zu ermun
tern und auf das neue Museum, als die geeigneste Aufbewahrungs
stelle derselben, hinzuweisen." Es sind sechs Aufsätze, deren er-' 
ster vom Glasmaler J. H. Müller, der in bekannter trefflicher Weise 
in der Art der Alten neu schafft , die ältesten Glasgemälde der 
Kirchen des Kantons Bern (1300 -1530) behandelt und solche 
zu Münchenbuchsee, Könitz und Blumenstein als kostbare Werke des 
14. , des Vinzenzmünsters zu Bern und einige zu Hilterfingen als 
solche des 15., und Fenster zu Büren, Lauperswyl und Kirchberg 
als solche vor Beginn des 16. Jhdts. eingehend behandelt. Die 
treffliche Darstellung der zwei Fenster aus Könitz läfst uns ganz 
hervorragende Meisterwerke erkennen. Im zweiten Aufsatze be
handelt Trächsel die allgemeinen Verhältnisse und die Kunstver
hältnisse Berns im 15. und Beginn des 16. Jhdts. unter Mitthei
lung einer grofsen Zahl aus Archivalien, namentlich Rechnungen 
gezoge11:er Notizen; insbesondere wird die Geschichte der Glasma
lerei bis zur Mitte des 17. Jhdts. durch viele Auszüge aus Urkun
den beleuchtet; die nächste Arbeit ist dem Nicolaus Manuel gewidmet 
und ein Entwurf zu einem Glasgemälde reproduciert. Hierauf bringt 
Blösch Auszüge aus den bernischen Staatsrechnungen von 1550-82: 

Dann behandelt Howald die Brunnenstandbilder der Stadt Bern, 
worauf Trächsel wieder einen Glasmaler, Hans Jacob Dünz d. 
Ä. vorführt, dessen Thätigkeit in das 17. Jhdt. fällt. Wie schon 
aus dieser Andeutung des Inhaltes hervorgeht, fand die Glasmale
rei, wie in der Schweiz überhaupt, so besonders in Bern stets sorg
fältige Pflege und zu ihrer Geschichte liegt also eine grofse Zahl 
von Beiträgen vor. 

Die Ausstattung der Festschrift ist eine höchst würdige und 
zugleich werthvolle durch eine Anzahl herrlicher Initialen, die her
nisehen Miniaturmalereien des 15. und 16. Jhdts. entnommen und 
am Schlusse des Buches in Bezug auf Inhalt, Farbe und Herkunft 
erläutert sind. 

Vermischte Nachrichten. 
87) Aus Piebelswerder wird der "P." von einer seltenen 

Entdeckung Mittheilung gemacht, von der auch bereits der 
Direktor des märkischen Museums in Kenntnifs gesetzt ist. Der 
auf Piebelswerder bei dem Eigenthümer Ratthei wohnende Kauf
mann Herr Beifser hatte bei häufigen Excursionen auf der Insel 
in einer abgelegenen Thaisenkung einen dicht mit Moos bewach
senen Stein aufgefunden. Die Oertlichkeit, wo der Stein lag - der
selbe befindet sich inmitten eines genau abgegrenzten Zirkels, des
sen Radius eine Anzahl alter verwitterter Kiefern bildet - bewog 
ihn, die Oberfläche des anscheinend nicht grofsen Steines blofszu
legen, wobei er denn bemerkte, dafs der Stein von bedeutenden 
Dimensionen ist. Er setzte von seiner Entdeckung Herrn Ratthei 
in Kenntnifs, und beide begannen, mit Spaten und Hebe~äumen 
bewaffnet , den Stein von den anhaftenden Moos- und Erdetheilen 
zu befreien. Der nunmehr ziemlich blofsgelegte Stein ist würfel
förmig mit abgestumpften Kanten und besteht aus grauem Sandstein. 
Die Seiten- und Unterflächen des ca. 15 Zentner schweren Steines 
waren ehemals glatt behauen, während die Oberfläche, durch die 
Einflüsse der Zeit etwas abgerundet, eine Anzahl runder., etwa vier 
Centimeter im Durchmesser und ca. 20 Centimeter tiefer Löcher 
enthält. Allem Anscheine nach hat man mit dieser seltenen Ent
deckung einen der alten Wendenaltäre resp. Opfersteine aufgefun
den; denn die auf der Oberfläche befindlichen Löcher deuten darauf 
hin, dafs sie zur Aufnahme der Pflöcke, an denen das Opferthier 
befestigt wurde, gedient haben. (Nordd. Allg. Zeitg., Nr. 314.) 

88) Die Renovierung der gothischen S t. Jako b s k i r c h e in 
B r ü n n wird, wie der "Mährische Correspondent" mittheilt, dem
nächst vollendet sein. Die Gerüste sind bereits entfernt und der 
gröfste Theil der Renovierungs-Arbeiten hergestellt. Das Innere 
der Kirche gewährt einen überraschenden Anblick. Die Stadt 
Brünn kann mit Stolz auf die St. Jakobskirche blicken, die Herr 
Oberbaurath Ritter v. Ferstel selbst als die einzige in ihrer Art 
und als eine der schönsten, genial gebauten Kirchen Oesterreichs 
bezeichnete. Das Schwedenfest (15. August) wird bereits in der 
St. Jakobskirche gefeiert werden. (Oesterr.-Kunst-Chronik, Nr. 7.) 

89) D o m k i r c h e z u G r a z. Die Reconstruction derselben, 
welche eben jetzt in Plänen ausgearbeitet wird, soll sich auf die 
Umgestaltung sämmtlicher FaQaden im gothischen Stile, die Hinzu
füglUlg zweier Kapellen an die Seitenschiffe, die Dernotierung der 
alten Sacristei und den Neubau derselben erstrecken. An Stelle 
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des jetzt bestehenden kleinen Thurmes wird ein neuer Dachreiter 
auf Traversen hergestellt werden. (Dies., Nr. 7.) 

90) Die Renovierung der Wandmalereien im Ionern der S t. 
Tri n i t a s k i r c h e zu Prag wurde dem Maler Herrn Karl N acovsky 
zur Ausführung überlassen. Der untere Theil der Fagade an der 
St. 1\Iaria Schnee- Kirche wird im gothischen Stile restauriert. 

(Dies., Nr. 7.) 
91) Nachdem das Thurmdach des St. Heinrichs- Thurmes zu 

Pr a g nun vollständig in stilvoller Gothik hergestellt ist, der 
Thurmbau selbst in seinen oberen Partien renoviert wurde, und 
die plumpen alten Holzfenster durch Jalousien ersetzt worden 
sind, wird nun auch das Thurmportal stilgerecht überbaut. 

(Dies., Nr. 8.) 
92) Im vorigen Jahre wurde der Architekt Hr. Mocke r auf

gefordert, einen Plan zur stilgerechten Restaurierung des Pulver
thurmes zu Pr a g auszuarbeiten und dem Stadtrathe vorzulegen. 
Der bereits fertige Plan wurde unlängst, wie der "Pokr." meldet, 
dem Stadtrathe vorgelegt und entspricht vollkommen allen An
forderungen. Der alterthümliche Thurm präsentiert sich da in 
seiner vollen Pracht, wie es ursprünglich projectiert war. Der 
Stadtrath hat den Plan einer eigenen Commission zugewiesen, und 
es ist berechtigte Hoffnung vorhanden, dafs in kürzester Zeit mit 
den vorgeschlagenen Renovierungs-Arbeiten wird begonnen werden. 

(Dies., Nr. 8.) 
93) Aus H i r sau (im württembergischen Schwarzwaldkreis), 

woselbst sich die Ruine eines ehemals berühmten Benediktiner
klosters befindet, wird dem "Schw. M." unterm 21. Juli geschrie
ben: Landeskonservator Dr. Paulus ist gegenwärtig hier, um die 
Ruine des durch Melac 1692 eingeäscherten herrlichen und viel
besungenen Klosters in einen würdigen Zustand zu versetzen. 
Heute wurde mit der Blofslegung des auf 1-6' hoch verschütte
ten östlichen Kreuzgangs begonnen, und nach den ersten Spaten
stichen wurden aus einem kaum meterhohen Schutt schon zwei 
kostbare Funde zu Tage gefördert: Schlufssteine des Kreuzgang
gewölbes, eine Blumenkrone in noch frischer, reichlicher Ver
goldung und ein Christuskopf in edelster, feinster Profliierung in 
goldener Umstrahlung und Umrahmung, vollständig makellos er
halten und so frisch, als stamme er erst von gestern her. 

Ueber die neuesten Ergebnisse der Ausgrabungen in der 
Klosterruine Hirsau berichtet man dem "Schwäb. Merkur" 
unter dem 26. Juli: "Aufser einem zweiten Schlufsstein, einer ver
goldeten Blumenkrone, prachtvoller gearbeitet, aber nicht so zier
lich weich wie die erste, ist von Bedeutung nichts gefunden wor
den; doch zeigen einzelne Stücke in dunkelblauer oder hochrother 
Färbung, der goldene Griff eines Abtstabes und das goldene Hirsch
horn aus einem Klosterwappen, welch herrliche Kunstschätze hier 
zertrümmert wurden. Alles \Verthvollere, auch der immer aufs 
neue zu bewundernde Christuskopf, wird in dem sogenannten 
Bibliotheksaal über der freundlichen, vom Abt Johann 1508 ~r

bauten Marienkapelle aufgestellt. Dieser Saal selbst schon ist mit 
seiner einfachen Holzkonstruktion, seinen schönen Verhältnissen 
mid seinen schönen Holzschnittzierden an Decke und Kästen einer 
längeren Betrachtung werth. Heute früh wurde die nördliche 
Pforte des östlichen Kreuzganges , die bisher nur in ihrem Deck
steine und den obersten Stabenden über den Schutt hervorragte, 
durchbrachen." (Korrespondent von u. für Deutschland, Nr. 376 

und Deutscher Reichs-Anz., Nr. 182.) 

94) Auf den Schmerzensschrei, welcher in Nr. 131 der hessi
schen Landeszeitung erschallte und von da aus durch den Anzei
ger für Kunde der deutseben Vorzeit (Nr. 6, Sp. 190) einen Fort
klang in die weitesten Kreise erhalten hat, ertheilt das so nach
haltig provoeierte Echo aus dem Mainzer Altertbumsverein folgende 
Antwort: 

Die aufgedeckten Reste des Petarsstiftes sind, gleich allen 
in neuester Zeit bei den Arbeiten des Stadtbauamtes aufgefunde
nen Ueberresten alter Bauten, auf das sorgfaltigste aufgenommen 
worden, freilich ohne dies jedesmal allen schreibseligen Correspon
denten hiesiger und auswärtiger Blätter sofort zur Anzeige zu 
bringen. 

Auch mehrere Sargdeckel von hohem Alter sind von dem 
Vereine in Sicherheit gebracht in ebenso geräuschloser Weise wie 
die grofse Zahl mittelalterlicher Denkmale, welche man, sowohl 
ohne bevormundende Leitung der Presse, als ohne jedes Streben 
nach Anerkennung derselben, zu retten wufste und theils in dem 
städtischen Museum, theils in dem zu diesem Zwecke eingeräum
ten Eisernthorthurm und seinem Vorhofe aufgestellt hat. 

Dafs die schon beim Herausheben in viele Stücke zerbrochenen 
Grabsteine eines Dechanten und Scholasters des 15. Jahrhunderts 
nicht sofort als eine wichtige Erwerbung in das Museum verbracht 
wurden, kann nur jemand "in höchstem Grade auffallend" erklären, 
der es für angezeigt hält, eine ganz überspannte Vorstellung von 
dem W erthe dieser rohen Steinmetzarbeiten hervorzurufen, vielleicht 
gar selbst sich zu überreden vermag, in diesen unbeholfenen Um
rissen eine stilvolle Durchführung einfachster Motive oder sonst 
welche den cursierenden Kunstphrasen entsprechende Leistung zu 
erblicken. Die beiden Denkmale sind jetzt nur aus dem einzigen 
Grunde zur Aufbewahrung gelangt, um dem gesunden Urtheil 
Gelegenheit zu geben, über den W erth solcher Schmerzensschreie 
zu entscheiden. 

Glücklicherweise sind wir "gerade in 1.\lainz" in der Lage, in 
den Monumenten unseres Doms aus allen }{unstperioden die lehr
reich ten Erkenntnil'smittel für die Verschiedenheit des Werths und 
der Wichtigkeit mittelalterlieber Denkmale zu besitzen, und wir 
dürfen wohl mit aller Berechtigung die Zustimmung jedes Unbe
fangenen voraussetzen, wenn wir die fraglichen beiden Denksteine 
auf die unterste Rangstufe dieser Art von vorzeitlichen Ueberre
sten stellen. 

Wenn aber in der Discussion, welche der Vortrag des betref
fenden Artikels des Anzeigers hiesigen Ortes veranlafste, beson
ders betont wurde, dafs jene Denksteine doch eben so viel Recht 
auf Beachtung hätten, als jedes auch minder bedeutende römische 
Steindenkmal, so diene hierauf die einfache Bemerkung, dafs römi
sche Monumente ja ausschliefslieh nur am Rheine und vorzugsweise 
in unserer Stadt zu finden und deshalb ausnahmslos zu bewahren 
sind, während mitte1alterliche Denkmale so geringen Wertbes 
überall, in jedem Städtchen, vom Rheine bis nach Breslau und 
Königsberg hin, noch vorhanden, weit bessere und wichtigere der
selben aber unter den Augen kunstbegeisterter Schmerzensschreier 
auf dem Boden der Kirchen und Kreuzgänge abgeschliffen werden 
und zu Grunde gehen. L. 

95) Freiburg i. Br. Die hiesige "Untere'' oder St. Martins· 
Pfarrkirche wird im Augenblick einer Restauration unterworfen, 
indem einige Zopfeinbauten entfernt, die Gipsgewölbe durch Holz
decken ersetzt und die Fenster mit gemalten Scheiben geschmückt 
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werden. Beim Entfernen der Tünche fanden sich im südlichen 
Seitenschiffe Bruchstücke von Wandmalereien, die einen gewissen 
Schwung verrathen und wol dem 15. Jahrhundert angehören, so
wie eine grofs.e Anzahl Wappen, die wahrscheinlich Epitaphien 
sind. Die Säulen sind ebenfalls mit Bildern geschmückt, und in 
einer bisher durch einen Beichtstuhl verdeckten Nische fand sich 
eine Resurrectio, die mindestens in das 14. Jahrhundert zurück 
datiert, mit den Donatoren. Es ist anzunehmen, dafs die ganze 
Kirche, - früher den Barfürsern- Franciskanern gehörig, - mit 
Fresken geschmückt war. Es ist zu hoffen, dafs Schritte zur 
möglichsten Erhaltung der Bilder gethan werden. 

96) Wie die "N. Zürich. Ztg." meldet, übernimmt der Ein
wohner-Gemeinderath von Solo t h ur n die auf der berühmten M a
d o n n a von Ho 1 bei n haftende Schuld von 12000 Fr. unter der 
Bedingung, dafs die ganze Gemäldesammlung des Kunstvereins 
für 80000 Fr. assekuriert) in das Eigenthum der Einwohnergemeinde 
übergehe; immerhin ist dem Kunstverein die Aufsicht über die 
Sammlu:ug vorbehalten. Diese Madonna, schreibt der Solothurner 
Korrespondent der genannten Zeitung, hat eine schicksalsreiche 
Vergangenheit. Bis zum Jahre 1856 fristete sie ihr Dasein unbe
achtet und unverstanden in einem Winkel der Allerheiligen-Kapelle 
in Grenchen, nachdem sie früher, wahrscheinlich bis Ausgang des 
17. Jahrhunderts, eine Zierde der St. Ursus-Kirche gewesen war. 
Zuerst soll Hr. Bischof Lachat auf den hohen V\r erth des Gemäldes 
aufmerksam gemacht haben ; allein zwei Maler entdeckten das am 
Bilde angebrachte Monogramm H. H. und suchten sich möglichst 
rasch in den Besitz des Gemäldes zu setzen, was ihnen auch um ei
nen geringeJ1 Preis gelang. Die Restauration übernahm der nun ver
storbene Eigner in Augsburg. Zu spät kamen die Grenchener zur 
Einsicht, welch herrlichen Schatz sie verloren, und strengten einen 
Prozers an, der aber endgültig zu Gunsten des Kunstvereins ent
schieden wurde. An diesen war nämlich inzwischen das Eigen
tbumsrecht gegen die Verpflichtung der Erstattung der Restaurati
onskosten abgetreten worden. Diese übernimmt der Gemeinderath ; 
ihm, sowie Hrn. Fürsprech J. Amiet, der in Wort und Schrift ("H. 
Holbeins Madonna von Solothurn und deren Stifter") für die Er
werbung des Gemäldes gewirkt, gebührt der Dank der Schweizer 
Kunstfreunde; dieses Juwel bleibt nun Solothurn für immer er-
halten. (D. Reichs-Anzeig., Nr. 178.) 

97) Schieben. Vor einigen Tagen fand ein hier wohnhafter 
Arbeiter beim Torfstechen in einem Torfstiche bei Frankenheim 
einen alterthümlichen, vergoldeten, dreischneidigen Dolch. 

(Norddeutsche Allgem. Zeitung, Nr. 310.) 
98) Anfangs des Monats Juli d. J. wurden in der Nähe von 

Osten in Hannover, beim Abtragen eines Sandhügels, nicht tief 
unter der Oberfläche, frei im Sand liegend, nach Mittheilung des 
uumismat.-sphrag. Anzeigers Nr. 7 eine Anzahl von Goldstücken, 
Thaiern und Thalertheilen verschiedener Gepräge mit der Jahres
zahl 1617-1654 gefunden, die zwar vom Umlaufe wenig abge
nützt sind, aber durch Oxydation stark gelitten haben. 

99) Die Antiquariatshandlung von Ludwig Rosenthai in Mün
chen ist jüngst in den Besitz einer sehr merkwürdigen Handschrift 
der ersten Hälfte des 15. Jahrhundert gelangt, welche durch ihre 
schönen Miniaturen und eine grofse Ansahl kostbarer Holzschnitte 
in künstlerischer Beziehung von grofsem Interesse und auch durch 
ihren Text in sprachlicher und religiöser Beziehung wichtig ist, 
so dafs sie nach an uns gelangten Mittheilungen die erste Stelle un-

ter Schätzen ähnlicher Art in jeder grofsen Bibliothek oder Museum 
einzunehmen verdient. Sie hat die Ueberschrift: "Gulden püch
lein von unser lieben frawen Maria" (in Prosa) gefolgt von: "Von 
vnser lieben frawen lob. Hie hebt sieb an die guldeni Scbmyt zu 
teutsch" (Konrad's von Würzburg Gedicht: die goldene Schmiede). 
Diese Perg.-Handschrift hat 228 Seiten mit gotbiscber Schrift. Bei
gebunden ist ein Blatt mit einem Ablafsbrief, geschrieben von einem 
Dominikaner, datiert von Nürnberg 1405. Der gotbiscbe Original
einband von Leder zeigt geprefste, ornamentale Verzierungen, Blu
men, Thiere u. s. w. und ciselierte Buckeln und Eckbeschläge. 
Das Buch hat eine Höhe von 215 mm. und eine Breite von 155 mm; 
es ist geschmückt durch 3 Miniaturen (Höhe 185 mm., Bt·eite 140 
mm.), 13 grofse Holzschnitte (H. 182-190 mm. Br. 120-125 mm.) 
und 64 andere von 70 mm. Höhe u. 60 mm. Breite, welche See
neu aus dem Leben der heil. Jungfrau und Jesu darstellen. Die 
Zeichnungen und das Colorit erinnern an die Augsburger Schule, 
in deren Art die Heiligenscheine und Verzierungen in Gold aus
geführt sind (s. die Notizen über diese Schule bei W eigel und 
Zestermann). Die Holzschnitte sind natürlich der Hauptschatz des 
Buches, da sie aus der Zeit vor 1450 stammen, welche Jahreszahl 
sich am Ende des Gulden püchlein findet. 

100) Eine Ausste1lung älterer kunstgewerblicher Geg·enstände, 
ähnlich derjenigen in Münster, bezw. den früheren Ausstellungen 
in Köln und Frankfurt a. M. und den bezügl. Abtbeilungen der 
Ausstellungen zu München, Hannover und Leipzig, wird demnächst 
in L übe c k stattfinden. Bei der grofsen Anzahl solcher Gegen
stände, die in den Kirchen und Sammlungen der Stadt, sowie im 
Privatbesitz ihrer Bürger noch immer vorbanden sind, wenn auch 
Jahrhunderte schon von dem Schatz der Vorzeit gezehrt haben, 
hofft man auf ein äufserst interessantes Ergebnifs des Unterneh· 
mens, dem es sicherlich an Zuspruch nicht fehlen wird. Die Aus
stellung wird am 4. September in den eigens für diesen Zweck 
restaurierten unteren Räumen des ehemaligen Burgklosters eröffnet 
werden; die Dauer derselben ist vorläufig auf etwa 3 Wochen fest
gesetzt. 

101) De.r Dombaumeister V 0igtel hat folgenden 69. Bau b e
ricbt über den Fortbau des Domes zu Köln erstattet: 

Die Bauarbeiten am Kölner Dome, seit dem Jahre 1877 auf 
die Ausführung der beiden Steinhelme der Thürme und die Restau
ration des im Mittelalter erbauten Theiles des südlichen Tburmes 
beschränkt, haben bei ausreichenden Arbeitskräften und bei andau
ernd günstigen Ergebnissen der Dombau- Prämienkollekten am 
Schlusse des Jahres 1878 den im Betriebsplane vorgesehenen Ab
schlufs erreicht. 

Die Steinhelme beider Tbürme, bis zur Höhe von 32,050 m. über 
das Deckgesims der Octogone versetzt, sind im Laufe des Monats 
Mai 1879 bis zur Hälfte ihrer Gesammthöhe aufgebaut und darf 
deren Vollendung im Laufe des Jahres 1880 nunmehr bestimmt in 
Aussicht genommen werden, da der kubische Inhalt der zu be
arbeitenden und zu versetzenden Hausteine mit der zunehmenden 
Höhe der Helmpyramiden stetig abnimmt. Nach Vollendung der 
zwischen den Horizontalgurten eingefügten Marswerke der Helm
rosetten verbleibt als Rauptarbeit für die Verzierungsarbeiter in 
den Werkhütten die Ausführung von 192 Kantenblättern der Helm
gräte und die Bearbeitung der 8 m. hohen, die Helme krönenden 
Kreuzblumen, während von den Profilarbeiten nunm'ehr noch 368 
laufende Meter der Helmgräte fertig zu stellen sind. 
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Nachdem im Winter 1877/78 der Sockel am Fufse des süd
lichen Thurmes erneut und die Konstruktion des 50 m. hohen 
Baugerüstes an der West- und Südseite des südlichen Thurmes 
im Frühjahre 1878 vollendet war, begannen die Restaurationsar
beiten daselbst in der Höhe des 2. Stockwerkes mit dem Aushauen 
der durch die Witterungseinflüsse vollständig zerstörten Fialen, 
Gesimse und Mafswerke. Wenngleich der hohe Grad der V erwit
terung des im Mittelalter zu den Dombauten ausschliefslieh ver
wendeten Drachenfels er Gesteins, namentlich an der Westseite des 
südlichen Thurmes, durch den Augenschein erkennbar war, so fand 
sich nach Errichtung der Gerüste und bei der genauen Untersu
chung des baulichen Zustandes eine so ausgedehnte und gleichmä
fsige Verwitterung der gesammten Ornamentik 1 dafs von einer 
theilweisen Erhaltung derselben Abstand genommen werden mufste, 
und sich die Notbwendigkeit ergab, sowohl die frei abgelösten 
Fialen, Wimberge und Kreuzblumen, Fenstermarswerke und Fen
sterrippen, wie auch die dem Mauerwerk der Thurmpfeiler auge
arbeiteten Gesimse, Marswerke, Profilstäbe und Krönchen sämmt
lich auszuhauen resp. abzunehmen und in dem jeder Verwitterung 
widerstehenden, sehr harten Obernkirebener Stein zu erneuern. 

So zeitraubend und kostspielig die Restaurationsarbeiten am 
südlichen Domthurme durch diese allseitige Verwitterung der Or
namentik auch geworden sind, so wenig ist die Standfähigkeit der 
Thurmpfeiler selbst hiervon berührt, da die glatten Blendquadern 
den atmosphärischen Einflüssen während dreier Jahrhunderte einen 
ungleich besseren Widerstand geleistet haben, und die ca. 2 cm. 
betragende Abarbeitnng der Köpfe der Blendquadern bis auf den 
völlig gesunden Stein, bei einer Dicke der Umfassungswände der 
Thürme daselbst von ca. 4 m. für die Stabilität des Thurmmauer
werks ohne jede Bedeutung ist. 

Zu Anfang Mai 1879 hat nach Errichtung der Lehrgerüste die 
Einwölbung der Thurmhalle im Erdgeschosse des südlichen Thur
mes mit der Konstruktion . des für den Durchzug der Glocken be
stimmten Kreuzgewölbes begonnen, das bei einer Grundfläche von 
7 m im Quadrat um einen Schlufsstein von 3,60 m lichter Weite ge
wölbt ist. 

Nachdem die Einwölbung dieser Thurmhalle beendet und der 
Fufsboden darüber auf den Entlastungsgewölben verlegt sein wird, 
kann die Aufstellung der neuen, in der Mannhardtschen Fabrik zu 
München gefertigten Thurmuhr im I. Stockwerke des südlichen 
Thurmes erfolgen. 

Die neue Domuhr schlägt Stunden und Viertelstunden sowohl 
an den grofsen im Glockenstuhle aufgehängten alten Uhrglocken, 
wie auch gleichzeitig an den kleineren, im Innern der Kirche be
findlichen Glocken, und gibt auf zwei in der Vorhalle und in der 
Kirche angebrachten grofsen Zifferblättern die Zeit an. 

Der plastische Schmuck der Domkirche bat im Laufe des 
Jahres 1878 durch Aufstellung der grol'sen Figuren nebst Balda
chinen und Konsolen in der Vorhalle zwischen den W estthürmen 
einen neuen Zuwachs erhalten; auch sind die Reliefs, wie die klei· 
nen sitzenden Heiligenfiguren in den Bogenlaibungen der Seiten-

eingänge im Nordportal in den Bildhauer-Ateliers so weit fertig 
gestellt, dafs deren Einfügung im Laufe dieses Sommers erfolgen 
kann. 

Die im Mittelalter unausgeführt gebliebenen 48 Schlufsfialen 
zur Bekrönung der Baldachine über den grofsen Figuren an den 
Säulen des Mittelschiffes im Lang- und Querschiffe konnten gleich
falls in Angriff genommen werden, und es hat die Aufstellung die
ser aus französischem Kalkstein gearbeiteten zierlichen Fialen seit 
Anfang Mai d. J. begonnen. 

Das Aufziehen der sämmtlichen Domglocken mittels hydrau
lischer Presse ist in der Zeit vom 13. Juli bis 7. August 1878 
durch die kölnische Maschinenbau-Aktiengesellschaft zu Bayenthal 
ohne jeden Unfall zur Ausflihrung gekommen, und es gelangte die 
540 Centner schwere Kaiserglocke am 7. August v. J. auf die 
Höhe des 55 m. über dem Fufsboden der Kirche belegeneu neuen 
eisernen Glockenstuhls. 

Nach mehrfachem Probeläuten, wobei sich die Stabilität des 
neuen Glockenstuhls allseitig bewährt hatte, indem eine Ueber
tragung von Stöfsen weder auf die Blechbalken des Unterbaues, 
noch auf die Umfassungswände des südlichen Thurmes bemerkt 
wurde, erklang am 26. September 1878, gelegentlich der Feier 
der Enthüllung des Standbildes König Friedrich Wilhelm's III., 
beim Einzuge Ihrer Majestäten des Kaisers und der Kaiserin in 
die Stag.t Köln, zum ersten Male wieder seit dem im Jahre 1876 
erfolgten Abbruche des alten hölzernen Glockenstuhles das nun· 
mehr nach Einhängung der Kaiserglocke aus fünf grofsen Glocken 
bestehende und nahezu 50,000 kg. wiegende Domgeläute. 

Neben der Ausführung der Steinkonstruktion zu den Thurm
helmen und den grofsen Kreuzblumen ist die rechtzeitige Voll
endung der Thürme wesentlich von der Aufstellung der letzten 
drei Gerüstetagen abhängig und erfordern diese umfangreichen 
und in einer Höhe von 160m. über dem Erdboden den Sturm
wirkungen in erhöhtem .1\:tafse ausgesetzten Baugerüste eine be
sonders solide und sorgfältige Konstruktion und Ausführung. 

Da das Aufschlagen von Gerüsten in solcher Höhe erfahrungsge
mäfs nui bei gutem Wetter und völliger Windstille geschehen kann, 
so lassen sich nur die Sommermonate von Mai bis September für 
derartige Rüstungsarbeiten mit Sicherheit in Aussicht nehmen, und 
es bleibt somit die Aufgabe der Bauleitung, im Laufe dieses Som
mers die fünfte und sechste Gerüstetage zu vollenden, um dann 
im Jahre 1880 nach Errichtung der siebenten und achten Gerüst· 
etage die Krone beider Helme zu versetzen. . 

Als planmäfsiger Reinertrag der 14. Dombau-Prämienkollekte 
ist die Summe von 557,000 m. in die Kasse des Central- Domban
vereins geflossen; es beträgt der für das Etatsjahr vom 1. April 
1878/79 von Seiten der Vereinskasse zum Fortbau des Domes in 
die Königliche Regierungshauptkasse eingezahlte Betrag im Gan
zen 630,000 m. 

Laut Nachweisung der Regierungs-Hauptkasse zu Köln sind 
für den Dombau zu Köln verausgabt im Etatsjahr 1. April1878/79 
im Ganzen 780,842 m. 32 pf. 
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