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Wlssenschaftllche Mltthellungen. 
.Aus einer Halberstadter Handschrift. 

(Schlufs.) 

Hierauf folgt noch eine ähnliche Lage, beginnend mit den 
42 "Casus in quibus abstinendum est a sacra communione", 
welche 5 Blätter füllen. Dann der so häufige "Dolus mundi", 
welchen ich im .Anz. 17, 192 mitgetheilt habe. Von den zahl
reichen Varianten bemerke ich nur v. 28: "Dolus .glosat jura, 
leges". Nach v. 94 sind hier Verse von anderem Rhythmus 
eingeschoben: 

.Apud nostros judices illa (1. jura) subvertuntur, 
Nam qui leges faciunt, lege non reguntur. 
Non attendunt miseri mala que sequuntur, 
Nam qui dampnant alias, prima dampnabuntur. 

Die Verse 135 bis 139 lauten hier: 
Puto vere quod prodesset, 
si in mundo nullus esset 
monachus vel monialis 
sive secta beginalis. 

Vers 227-230: 
Tempus est nos convertendus (1. convertendi), 
tempus est jam nobis fiendus (1. fiendi), 
tempus est ( nunc) redeundi 
ab errore falsi mundi. 

.Am Schlufs findet sich noch dieser Zusatz, der aus den 
Versen de gallo genommen ist: 

Hec nobis sufficiant de mundo narrata: 

In audientium corda sint locata 
Tenaci memoria que (1. quia) nux muscata 
Plus reddit aromatis bene masticata. 

Et sie est finis anno incarn. Jhesu Christi millesimo qua
dringentesimo nonogesimo septimo, tercio Y dus Septembris. 

Die U eberschrift aber lehrt uns den sonst nicht vorkom
menden Namen des Verfassers, wobei freilich noch zweifelhaft 
bleibt, ob wir uns darauf verlassen dürfen. Sie lautet: "Re
gimen magistri Gerhardi valentissimi doctoris de regimine 

· mundi." In dem ersten Wort wird eine ~er vielen Entstellungen 
von rbythmus zu suchen sein. 

Nach einer Mittbeilung von R. Peiper im .Arcbiy für Li
teraturgeschichte VII, 433 wird in einer Handscbr. der Bres
lauer Univ.-Bibl. (IV. Q. 126) saec. XV. als Verfasser Sirnon 
de Uassia bezeichnet. Dieser ist, wie Peiper meint, der Flo
rentiner .Augustiner-Eremit Sirnon Fidatus de Cassia, welcher 
1348 starb; hat er den Rhythmus in seiner Jugend verfafst, 
so läfst sich damit das .Alter der Wiener Handschrift 883 ver
einigen , und es würde diese sehr correcte .Abschrift ganz 
gleichzeitig sein. 

.Auf der folgenden Seite steht die Formel einer Legiti-
. mation für einen Pilger, ausgestellt von seinem Pfarrer der 
ibm erlaubt hat, für sein und seiner .Angehörigen Seelenheil 
"limina sancti Salvatoris vel sancti apostoli de Campustella 
necnon ad aliorum limina sanetarum quo angelus domini nutu 
dei eum duxerit, adire." Er empfiehlt ihn als guten Christen 
und aufrichtigen Pilger allen, vorzüglich den Pfarrern, zu guter 
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Aufnahme, Pflege, wenn es nöthig sei, Ertheilung der Sacra
mente und im schlimmsten Fall zu christlichem Begräbn.irs. Als 
Aussteller ist der Pfarrer einer Kirche in Helmstedt bezeichnet. 

Dann folgen die Verse de gallo et presbytero: "Multi 
sunt presbiteri qui ignorant quare super domum domini gallus 
solet stare." Sie kommen aufserordentlich häufig vor, sind im 
Serapeum 1, 107 und danach bei Du Meril, Poesies populaires 
(184 7) S. 12 schlecht gedruckt, und eine gute Ausgabe fehlt 
noch. Aber die hier vorliegende Abschrift ist zu fehlerhaft 
und lückenhaft, um als Grundlage dazu dienen zu können. 

Den Schlufs der Lage bildet eine eigenthümliche Satire 
gegen die Bettelmönche, welche mir sonst noch nicht vorge
kommen ist und so lautet: 

Sequuntur Mira de fratribus ordinum mendicantium. 
Sunt plures gentes communiter accipientes 
Et paucis dantes, in omni tempore rogantes. 
Dum sunt intrantes, Iocr. per diversa meantes, 
Tune sunt clamantes: "Deus odit dona negantes, 

5 Diligit et dantes." Sie sunt per secla meantes. 
Et qui sunt isti capientes munera Christi? 
Dico tibi certe: per singula constat aperte. 
Gens begghardorum, post hoc (I. hos) venit ordo vagorum, 
Qui sunt certorum petitores denariorum. 

10 Nunc Augustini veniunt, cras Francibulini, 
Tune transmarini, transtatores (trufatores ?) peregnm, 
Virginis et servi, speckfretere gecke protervi, 
Tune Marien knechte, de sint van Gunperdes siechte. 
Angariant gentes gaudentes atque potentes, 

15 Angariant gentes in simplicitate manentes, 
Angariant tantos, non possum dicere quantos. 
Unclique per vicos intrare solent ad amicos, 
Vitant mendicos viles parcos et iniquos, 
Pro largis orant, pro parcis raro laborant. 

20 Non manducare querunt cum paupere : quare ? 
Ü}Jtant gustare semper cum divite clare. 
Pulsaut ad portas, clausas intrant et apertas, 
Apportant sportas, ut possint tollere tortas. 
.Ascendunt dotes, querunt neptesque nepotes, 

25 Querunt claustrales, querunt sanctas moniales, 
Querunt castrenses civitatesque forenses, 
Querunt cornutas formosas atque baguttas, 
Querunt ancillas harum palpantque mamillas 
Et per maxilli1s istas palpando vel illas. 

30 Querunt in mundo, querunt in orbe rotundo, 
Nil mauet in mundo, quin querant corde jocundo. 
Non cessare volunt nisi tollant, sed dare nolunt. 
Annum per totum poscunt poma piraque, potum, 
Engwer et gallgan, muschaten, negelken, saffran, 

35 Indumenta nova, pisces, pullos, olus, ova. 
Esset enim mirum si non cum melle butirum 
Secum portarent necnon pro lacte rogarent. 
Caseus agninus, vaccinus sive caprinus, 

Sint molles illi, duri, magniquc pusilli, . 
40 In saccum trudunt: sie secla per omnia ludunt. 

Ludunt, illudunt, deludunt, undique ludunt, 
Ducunt, conducunt, deducunt, plurima ducunt: 
Sie hucunt, slucunt, quod ventrem vix domi ducunt. 
Mutere majores 1) et rutere nosco minores, 

45 Mutantes mores per secula propter honores. 
Qui servare putant habitum pro tempore mutant, 
Rutant, eornutant, perscrutant, pauca refutant. 
Den quant, den quintquandt, den sorden quant driven se 

dor de landt 
Van Rige to Rutzen, van Revelen hen wan to Prutzen etc. 

Finis adest. 
Wenn auch nicht überall ganz verständlich, sind diese 

Verse doch originell und ergötzlich. Die letzte Lage enthält 
Offleien mit Noten und wiederum die Aufschrift: "Item Ru
dolphus lange est possessor hujus." Der bekannte Humanist 
dieses Namens kann das wol schwerlich gewesen sein. 

.Auch im cod. 79 saec. XV. finden sich einige Eintra
gungen, wovon die erste schon im Anz. 20, 134 aus der Wiener 
Hs. 5ö12 gegeben ist, doch in abweichender Form; 22 Verse 
mit demselben Anfang stehen im cod. lat . .:\1onac. 16228 auf 
dem VorderdeckeL Das folgende Recept ist mir durchaus unklar 
geblieben. 

Est res formosa mu1ier, quam tangere noli. 
Si tangis, tangit; si tangit, cedere nescis. 
Ergo fuge tactum, ne res procedat ad actum. 
Si res procedit, animam cum corpore ledit. 

Scillam imbre Java, oleum liquore fabarum, 
lncau~tum vino, laxiva dilue vinum, 
Omne qnod est reliquum, vitello dilue totum. 

Qui nec causidici nec usure vel amici 
Indiget aut medici, felix poterit bene dici, 

Neben anderen niederdeutschen Stücken hat Herr Dir . 
Schmidt in dem Jahrbuch des Vereins für niederdeutsche 
Sprachforschung, Jahrgang 1876, S. 28 auch aus cod. 85 einen 
Mischgesang (Latein und Deutsch) mitgetheilt, der nach dem 
Progr. S. 35 von demselben Verfasser ist, wie das daneben 
stehende Loblied auf den heiligen Martin: 

Illud carmen est editum a Titernanno WestvaL 

1 Flos Martinus militaris, 
genitus Sabarie, 
vernans gemma salutaris, 
splendens multifarie. 

2 Motus misericorditer 
puerilibus in annis, 

vestivit satis largiter 
nudatum corpus pannis. 

3 Almi spirantis bonitas 
insignem penetravit, 
gazam dum ejus pietas 
egenis ministrayit. 

1
) Minores Hs. Am Rande: mutere, rutere nomina monetarum. 
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4 A domino placabilis 
vox legitur prolata, 
cele'stibus mirabilis, 
orbato veste data. 

dum tribus vitam reddidit 
jam dudum exspiratis. 

9 Ortodoxam inpugnantes 
confudit divo fiatu, 

5 His heremo pos.tergato vero fundo vacillantes 
baptismate purgatus, vicit magistratu. 

summo bono adoptato, 10 Idola dat ignibus 
cristicolis unatus. errores condemnando, 

6 De ipsius presulatu sacrilegorum ritibus 
Gallie divisio contrarium probando. 

dire certat litigatu 11 Quivis ob id hereticus 
numero in trivio. Martinus nominato 

7 Miro modo perornatus vultu stupescat luridus 
in statu dignitatis, erröre condempnato. 

dum sacrabat denudatus, 12 Largitate expiatus 
sigillum caritatis. hic pauper insedebat, 

8 Novum tune germen edidit eapropter nunc ditatus 
in preci bus beatis, ad celos conscendebat. 
Tilemann scheint weder als Dichter, noch als Lateiner 

sich ausgezeichnet zu haben; ich weifs nicht, ob er vielleicht 
der Tilemann von Dülmen sein kann, den Fabricius erwähnt. 

Den Beschlufs mögen noch einige Sprüche von einem 
Blatt des 15. Jahrh. Lilden: 

Qui uon assuescit veritati dum juvenescit, 
A vitiis nescit dissuescere quando senescit. 
Quando puer crescit et non metuenda pavescit, 
Illi decrescit honor omnis quando senescit. 

Est melior probitas que nullo sanguine claret, 
Quam sit nobilitas que probitate caret. 

N obile vincendi genus est patientia: vincit 
Qui patitur ; si vis vincere, disce pati. 

Von dem Dolus mu ndi hat auch Herr P. Maurus, Ar
chivar des Benedictinerstifts Raigern in Mähren, die Güte ge
habt eine Abschrift dem Germ. Museum zu übersenden aus 
der Hds. des Stiftsarchives H. b. 12, welche Beiträge zur Ge
schichte der bussitischen Bewegung in Originalien aus den 
Jahren 1415 bis 1456 enthält; die Varianten des Höfier'scben 
Abdrucks sind hinzugefügt. Es ist interessant, die aurseror
dentliche Verbreitung dieser Dichtung zu verfolgen, und nicht 
unwichtig, dafs sie auch durch die hussitische Bewegung ver
mehrte Popularität gewann. Aus Müncbener Handschriften 
habe ich mir 6 Abschriften angemerkt; in ds-r Kieler Univ.
Bibl. steht sie in den codd. 22 und 87, in der Bibliothek des 
Domgymnasiums in Magdeburg im cod. 44, und eben jetzt ist 
sie mir wieder in einer Hds. des 15. Jahrh. begegnet. Dieser 
grofsen Verbreitung entspricht aber auch die erstaunliebe Ver
derbnifs des Textes, welcher dadurch in den meisten Abschrif
ten an vielen Stellen völlig sinnlos geworden ist; und davon 
macht auch die Abschrift in Raigern keine Ausnahme .. Es 
ist deshalb völlig unmöglich, einen Abdruck danach zu veran
stalten, und auch die Varianten erweisen sich fast überall als 

einfache Corruptelen, durch welche auch Reim und Rhythmus 
zu Grunde gerichtet werden. Gleich der Anfang "Viri fortes, 
servi Dei" kann nur als eine Entstellung von "Viri fratres" 
betrachtet werden. Von den oben erwähnten Stellen lautet 
v. 28: "Dolus gliscit suas leges", was keinen Sinn gibt. Die 
Verse 135-139 stimmen zu der Halberstadter Hds., nur heifst 
es im Anfang: "Puto quod bene prodesset". Vers !54 lautet 
auch hier: "Dissipant ubique terram"; v. 227-230: 

Tempus est revertendi, 
tempus est nunc penitendi, 
Tempus est nunc redeundo 
ab enormi falso mundo. 

Die letzten Zeilen geben ein Beispiel von der enormen 
Textverderbung, während vorher "revertendi" richtig sein kann, 
aber doch des Rhythmus wegen eines zugesetzten "nunc" bedarf. 

Berlin. W. Wattenbach. 

Zigeuner in Franken im 15. Jahrhundert. 
Ueber das Auftreten dieser europäischen Landplage in den 

fränkisch- brandenborgiseben Fürstenthümern gibt uns ein gegen 
dieselben gerichtetes Edict des Markgrafen Albrecht Achilles 
an den Amtmann, Bürgermeister und Rath zu Kitzingen d. d. 
Ansbach den 15. Jänner 1482 Kunde, welches Edict noch im 
Stadtarchive zu Kitzingen vorhanden ist, und das wir hier wört
lich folgen lassen : 

Albrecht von gotes gnaden marggraue zu Brandenburg 
Vnnsern grus zuuor lieben getrewen! Vnns langt ane, 1

) 

wie die zigewner in disen lannden abermals vmb ziehen vnnd 
sich allenthalben, wo sie mogen, nyderslagen; 'l) nun ist vnser 
meynung nicht, das sie sich bej vnnd in vnnsern steten, merck
ten oder dorffern auch nyder thun ~) sollen, defshalben beuelhen 
wir ernnstlich, das ir ine des in dhein wege 3) gestattett, wollen 
wir vnns genntzlich zu uch verlassen. Datum Onoltzpach am 
dinstag vor Anthonj anno lxxxij. 

Schwarzenberg. A. Mörath. 

1) es gelangt an uns, kommt uns zu Ohren. Grimm, 'Vbch. 
I, 391. 2) niederlassen. 

3) in keiner Weise; dhein, mittelhochd. dehein, irgend ein 
kein. Grimm, Wbch. II, 902. V, 459. D r. Fr. 

Nachtrag zum Doppeladler. *) 
M. Paul Lacroix in seinem Werke: "Vie militaire et re

ligieuse au moyen-age" etc. (Paris, 1873) bringt mehrere ältere 
Abbildungen des Doppeladlers, die für die Geschichte dieses 
heraldischen Bildes von Intere::se sind, weshalb ich mir erlaube, 
die Leser dieser Blätter darauf aufmerksam zu machen. 

S. 69 ist ein Ritter abgebildet, welcher einen Doppelad
ler im Schilde führt, nach einer Miniatur des Manuscriptes 

*) Vergl. Anzeiger 1870, No. 10, Sp. 324. 
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"l'histoire du monde," aus dem 14. Jahrh. in der Bibliothek 
des M. Ambroise Firmin Dielot in Paris. 

Zwischen S. 132 und 133 ist das von mir bereits in Nr. 
3 des Anzeigers von 1864, Sp. 85 erwähnte Blatt aus den "Sta
tuts de l'ordre du Saint- Esprit au droit desir" von 1352 in Far
bendruck abgebildet, mit dem goldenen Doppeladler im rothen 
Banner. 

S. 169 in einem Zweikampf, Holzschnitt nach einer Mi
niatur aus dem Manuscript: "Conquetes de Charlemagne" aus 
dem 15. Jahrh. in der National-Biblithek zu Paris, führt Karl 
der Grofse das ihm bekanntlich angedichtete Wappen: im ge
spaltenen Schilde rechts den Doppeladler, links die drei Lilien. 

S. 219 bringt das nebenstehende Mono
gramm Christi aus den ersten christlichen 
Jahrhunderten. Ohne den Ort zu kennen, 
von welchem dasselbe stammt, und ohne 
genaue Vergleichung dieser Copie mit dem 
Originale ist es aber eben so wenig möglich, 
über die Bedeutung dieses Doppeladlers, als 

über das Alter dieses Monogramms ein nur einigermafsen si
cheres Urtheil zu fällen. Wegen des Alpha und Omega und 
wegen des Stils des dekorativen Beiwerkes soll dasselbe aber 
keinen Falls über das 5. J ahrh. hinaufreichen, sondern eher 
aus einer späteren Zeit stammen. 

S. 323 in der Aufschrift der Urkunde des Concordats v. 
J. 1466 zwischen dem Bischof, dem Capitel und der Stadt
gemeinde von Cambrai ist das Wappen der Stadt abgebildet: 
ein schwarzer Doppeladler mit einem goldenen Herzschilde mit 
den drei blauen, aufrechten Löwen von Burgund. 

S. 411 ist die Cassette des heiligen Ludwig, ein Geschenk 
seines Enkels, Philipps des Schönen, an die Abtei N otre-Dame
du-Lis bei Melun, jetzt im Museum des Louvre zu Paris, in 
Holzschnitt abgebildet, auf welcher sich unter anderen heraldi
schen und symbolischen Bildern auch ein Doppeladler befindet.*) 

Kupfe rzell. F.-K. 

*) Vergl. Edmond Ganneron: "Ia cassette de Saint Louis, roi 
de France" etc. (Paris, 1855) mit Abbildungen in Goldfarbendruck 

Interessantes Stadt· Siegel ans dein Anfang des 14. 
Jahrh. 

Im II. Bande des Prachtwerkes "Sveriges Historia," wel
ches 1877 zu Stockholm im Verlage Hjalmar Linnströms er
schienen ist, findet sieb unter Fig. 218 nebenstehendes Siegel 
der Stadt Arbuga *) vom Jahre 1300 abgebildet, dessen Gliche 
ich der Güte des Herrn Verlegers verdanke. 

Dieses Siegel ist durch die vier Sterne in der Legende 
bemerkenswerth, welche offenbar nur den Zweck hatten, den 

*) Arboga, kleine Stadt in der schwedischen Provinz W ester-
mannland. ' 

Siegelrand mit der Legende ganz auszufüllen. Ob diese Sterne, 
welche ancb im Siegelfelde neben dem Anfangsbuchstaben der 

Stadt stehen, nicht auch eine heraldische Bedeutung haben, 
konnte ich bis jetzt nicht ermitteln. 

In demselben Werke Bd. II, Fig. 177 und 294, finden sich 
auch Abbildungen zwei er schöner, mittelalterlicher Siegelfas
sungen, resp. Handgriffe, sowie vieler interessanter Siegel und 
anderer Antiquitäten, meist aus dem k. bistorisehen Museum 
in Stockholm. 

Dieses Werk ist eine reiche Fundgrube für alle Altertbums
freunde. 

KupferzelL F.-K. 

M o d i s t e n. 
Zu meinen jüngsten Mittheilungen in Nr. 8 d. BI., die 

Herr Dir. Dr. Frommann durch zwei sehr dankenswerthe Zu
sätze ergänzt hat, ist noch Einiges nachzutragen. 

A. Im Verlaufe der letzten Monate bin ich auf mehrere 
Stellen gestofsen, durch welche zunächst meine Angabe bestä
tigt wird, dafs die syntaktischen Schriften "de modis signi
ficandi" den fl.os grammaticae bildeten 1), und durch welche fer-

1
) Daher wurde die oben, Sp. 238, Anm. 21 erwähnte und im 

15. Jahrhundert viel benutzte gereimte Syntax, welche - was 
ich hier nachtrage - der Hildesheimer Kanoniker Magister Lu
dolph von Luchow im Jahre 1317 ·verfafst hatte, Florista genannt 
und beginnt mit der Erklärung ihres Verfassers: "Flores gram
matice propono scribere" (vergl. Anm. 4); der Prolog aber des 
wol dem 15. Jahrhundert angehörigen Commentars zum .Florista 
erläutert fiores durch die Worte: "vtiliores regule" und spricht 
den Gegensatz zwischen der Auffassung und dem Ziele der "com
munes grammatici" und der "modistae" nachdrücklich aus. Die 
Stelle lautet Bl. a iija in der mir (aus d. Zwickauer Bibi.) vorlie
genden Ausgabe der "Flores Artis grammatice. alias Florista cum 
familiari commento .... " (Am Schlufs Bl. t 6 a : ••• Impressi 
colonie in domo Quentell. Anno quinto [ d. i. 1505]) folgender
mafsen: "Articulatio vocis est duplex. Prima secund um m o d i-



Uer 

U· 

i· 

353 Anzeiger für Kunde der deutschen Vorzeit. 354 

ner nicht blos die weite Verbreitung dieser Schriften verbürgt 
wird, sondern auch ihr Vorhandensein schon im 13. Jahrhun
dert. Im Jahre 1519 erschien zu Venedig eine Grammatica 
speculativa de modis significandi - ein sehr bezeichnender 
Titel! -, deren Abfassung man theils dem ersten Rektor der 
Wiener Universität, Albert von Sachsen Z), theils dem berühm
ten Franziskaner Joannes Duns Scotus (t 1308 zu Köln) 3) 

zugeschrieben, jedenfalls aber in das 14. Jahrhundert zu ver" 
legen hat. Im Jahre 1322 fertigte ein "Magister Joannes 
Jasse grammaticus de [Marvilla Trevensis dyocesis" ein Ge
dicht: De modis significandi 4). In noch frühere Zeit führt 
uns der schon aus Erasmus: de conscrib. epistolis 5) angezogene 
Name Michael Modista. Nach dem Opusculum Henrici Bebelij 
Justingensis de institutione puerorum ( Argentorati, MD XIII; 
Bibi. Dresden) BI. Avij a, wo es heifst: ... ,,modos signifi
candi Joannis iusse [? Jasse] Michaelis de Morbosia tanquam 
venenum declina", ist unter diesem Michael Modista jeden
falls 6) der Flamländer Michael de Marbasio (Marbais) zu ver
stehen, der unter allen Lehrern der Mod. signif. das meiste 
Ansehen besessen zu haben scheint 7), un-d aus dessen Tractat 

s ta s est prima impositio dictionis ad significandum unam rem sie 
quod non aliam. vt cum ille terminus homo imponitur ad signi
ficandum animal rationale est articulatio prima. Secunda est 
quando aliqua dictio imponitur ad significandum aliquam rem sub 
certa proprietate et sub certo modo significandi, sicut euro ille 
terminus homo imponebatur ad significandum animal rationale 
per modum per se stantis et sub modo babitus et quietis. Sed 
secundum communes grammaticos articulatio prima est cum 
terminus imponitur ad significandum vnarn rem sie quod non 
n.liam. Sed articulatio secunda est quando terminus ordinatur 
cum alio termino sub debitis accidentibus grammaticalibus". Man 
vergl. über den Florista auch Ch. Thurot, Extraits de divers ma
nuscrits latins pour servir a l'histoire des doctrines grarnmaticales 
au moyen-age (Paris, 1869), p. 487. (Exemplare auffällig selten; 
ich benutzte das der kgl. Bibliothek zu Berlin). 

2) Von Riggensdorf in Niedersachsen, t 1390. Vergl. über 
seine Grammatik Jos. v. Aschbach, Geschichte der Wiener Univer
sität I, 365. 

3) Ueber den ihm zugesprochenen handschriftlichen Libellus 
de modis significandi seu Grammatica speculatiua vergl. Denis, 
Merkwürdigkeiten der C'zarellischen Bibliothek I, 188; Ulrichi 
Hutteni Operum supplementnm II., edid. Ed. Böeking (Lips. 1869), 
p. 421 sq., resp. vergl. C. Prantl, Gesch. d. Logik (Leipz. 1855 ff.) 
III, 202. 215f. 234. Ein Abdruck in Duns Scoti Opera omnia, 
Lugduni (1639), I, 45-76. 

4) V ergl. Thurot, a. a. 0. p. 4 7 u. 148. Es beginnt das Ge
dicht: Ut fl.os grammatice pingatur corde minoris, 

Hunc grafico metrice punctu stimulatus amoris etc. (Vergl. 

Anm. 1). 
5) In den Colloquien des Erasmus, und zwar in dem Confl.i

ctus Thaliae et barbariei, wird der Name ebenfalls genannt. 
6) Thurot, a. a. 0. p. 41 u. 487, hat dieselbe Ansicht, obwohl 

er nur die Stelle pei Erasmus, nicht die obige bei Bebel kennt. 
7) Vergl. Thurot p. 149, 3. 

de modis significandi Ch. Thurot (s. Anm. 1) unter Benutzung 
von Pariser Handschriften des 13. und 14. Jahrhunderts eine 
Menge interessanter Auszüge gegeben hat 8). 

Die Ausbildung der philosoph. Grammatik de modis signif. 
begann jedoch schon im 12. Jahrhundert; der Ausdruck "mo
dus signif." ist sogar noch weit älteren Ursprungs, nach Thu
rot (p. 150) aus Boetius (t 525): De interpretatione (p. 309), 
und De divisione (p. 646) entlehnt zur Bezeichnung dessen, 
was Priscianus (um 500) in seinen Institutiones grammaticae 
II, 17 "proprietates significationum", die griechischen Gramma
tiker t'owv, la/wp.a nannten. Die Benennung aber der Lehrer 
der modi signif. mit einem besonderen Worte "modistae", 
also auch die scholastisch- grammatische Fassung dieses Be
griffs scheint wirklich erst, wie die im Anzeiger Sp. 235 aus 
Hegius citierte SteHe es ausspricht, in der 2. Hälfte des 
15. Jahrhunderts aufgekommen zu sein 9). - Aurser gegen 
das Doctrinale Alexandri (s. Sp. 238) hat sich dann beson
ders gegen die Modisten die Polemik der vorzüglichsten Hu" 
manisten um 1500 gerichtet. Zu Bebel, Hegius, Erasmus 
(a. a. 0.) gesellt sich nämlich noch Wimpfeling, wie ich bei 
erneuter Durchsicht seines Isidoneus germanicus (s. Sp. 238, 
Anm. 21) bemerkt habe. Er beklagt und verurtheilt den 
Gebrauch der die modi signif. behandelnden Werke als ganz 
unmethodisch, ja als eine Schmach für Deutschland 10

). 

B. Zu Anm. 16, Sp. 237 trage ich nach, dafs in Freiberg 
i. S. der Rathsstuhlschreiber Unterricht im deutschen Lesen, 
Schreiben und Rechnen noch bis zum Jahre 1830 ertheilt 
hat. Vergl. das 13. Heft der Mittheil. d. Freib. Alterthums" 
vereins (1876), S. 1093. 

C. Zur Bedeutung des Wortes Modist == Musiklehrer, 
Musikant, in Dr. Frommanns Zusatz zu Anm. 5, Sp. 236 er
innere ich an Boetius: De consolatione philosophiae lib. III, 
metr. XII, wo von fiebilibus modis und von einem "Mulcerent 

8) Auch die "Summa modorum signif. Magistri Syguerii de 
Curtraco" (Siger v. Brabant) gehört dem 13. Jahrhundert an. 
Vergl. Thurot p. 41. 

9) Auch die oben Sp. 235 angegebenen barbarischen Wort
bildungen auf -ista, denen ich noch Regulista et Casualista (das 
sind zwei Abtheilungen der Alexandristae) aus der Crailsheimer 
Schulordnung von 1480 (veröffentlicht von Professor W. Crecelius 

/in Birlingers ,Alemannia, III, 247 ff. - Verg1. · S. 247) hinzu
füge, scheinen erst im Laufe des 15. Jahrhunderts üblich gewor
den zu sein. - Wann kommen die Ausdrücke: Thomisten und 
Scotisten zum ersten Mal vor? Schon im 14. Jahrhundert? 

10) Im XXI. cap. : "Proh dedecus. 0 temeritatem. Mauis apud 
Alexandrum. Floristam . . . . Modosque significandi in veteri 
nos barbarie (que nobis semper objicitur) diutius cum periculo e; 
infamia sordcscere quam ex poetis et oratoribus romanam linguam 
Augustinianamque et Hieroniminianam elegantiam cum fructu et 
gloria inter nostrates disseminari. Quornodo enim vnquam elo
quentes futuri sunt alemanni, nisi eloquentes legant .•.. " 
Vergl. cap. XVIII "De modis signif." · 
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dominum modi" die Rede ist, was N otkers althochdeutsche 
Ueber etzung (11. Jahrh.) mit "chareleichen" (ahd. chara 
== Klage, Wehklage) und "Ieichen", d. i. Saitenspiel, gespielte 
Melodien, wiedergibt. Siehe W. V\T ackernagel's deutsches Le
sebuch P, 146. Melodien sind ebenfalls gemeint in den Aus
drücken: Modus Carelmannic, modus florum, modus Ottinc 
u. a. aus dem 11. Jahrhundert, von welchen Müllenhoff und 
Scherer, Denkmäler deutscher Poesie und Prosa aus dem 
8.-12. Jahrhundert, S. XXff. berichten. 

Pla uen. J oh. Müll er. 

Haushaltungsordnung des ßenedictinerklosters 
Schwarzach am Rhein*) von 1654:. 

Oeconomia oder Ordnung 

Wie die gantze hauf3haltung durchgehont in temporalibus 
in unterhaltung gaist- und weltlichen in allem und jedem, tag 
und nacht zue führen, warüber ein Grof3keller durch einen 
Haußmeister insonderheit alleß :fleißes jar und tag zue halten 
und ins werckh zue setzen hat. 

In diej3e form, so zue vermehren, zue minderen je nach be
findenden dingen, gebracht anno 1654 und er Sigill der abtey 
und convents. 

~· 1 Wachentliehe Conferentz. 
Alle samb.-stag soll ein' Großkeller, Schaffner, Haußmeister 

Hoffmeister, Schultheiß zuesammen kommen und jeder waß er 
für mängel und gebrechen oder klagen an leuthen, gen bauen, 
geschäften, inner und außer dem kloster vermerkht, furbringen, 
sollen alle für die eingehende wochen nothwendige geschäft
yberschlagen, geschlossen und dann ins werckh gerichtet werden, 
und jeder sein ambt oder dienst betreffend verrichten oder ver
richten !aßen, und soll ob dif3em bey aydspfiichten alleß ernstes 
und fleißes gehalten werden; so ein Prelat nit darbey, soll ime 
jedeßmahls relation geschehen und sein guetheißen empfangen 
werden. 

§. 2. Im Weinkeil er. 
So der wein im herbst eingelegt wird, müßen alle faß bey 

einem halben ohmen lehr pleiben, damit dieselbe nit versprin
gen und der wein seinen rechten jastl) hat, den sponten muß 
man letz~) darauf legen, damit der wein Iuft hat und die faß 
nit vorspringen. 

Müeßen die wein, sobald alle faß im herbst gefült, drey 
freytag nach einander gerüert werden. 

Nach den 3 freytagen oder 3 wochen gegen und umb 
Martini müf3en alle faß aufgefüllt und mit den sponten recht 
zuegemacht werden , doch mueß man täglich bey allen faßen 

*) im jetzigen badischen Bezirksamte Bühl. 
1

) Jas t, auch Je s t, Je seht, Gährung, dann Schaum, Gischt, 
v. mhd. \erb. jesen, gesen, jähren (s. unten), gähren. Schm. 
I, 1211. 2) umgekehrt. Schm. I, 1546. 

umbzinden ~) damit keines kein fähler, etwan ein wurmloch, 
oder durch den zapfen ründt. 3) 

Durch das ganze jar muef3 man alle freytag den wein auf
füllen und so ein frembder herr oder gast vorhanden, daß man 
extraordinari auß einem faß ein ehrenwein laß oder versucht 
wird, müef3en die selbige faß, warauß der wein genommen worden, 
gleich widerumb aufgefüllt werden, doch muß man zuvor sehen, 
ob der wein nit kunig; ist kun 4) auf dem wein, so muef3 man 
ein hand voll stro in den trechter steckhen und den wein durch 
daf3 stro in das fa[3 laufen laf3en. 

Umb Liechtmef3 soll man den wein gemeinlieh abloßen, in 
dem alten schein oder mon 5) und an einem windstillem, schö
nem hellem tag, damit der wein schön hell wird. 

So der wein starkh ist, mueß er zeitlicher 6) von der höff, 
oder von den trueßen7) gethan werden alf3 der saure, doch gibt 
daß die tägliche erfahrung, wann man die wein versucht, ob 
sie schümlen, nach den faßen schmeckhen, oder ob sie schwer 
oder matt sein, müeßen sie alsobaiden abgeloßen werden in 
ein guet faß. 

Den rothen wein laßt man von der höff im Julio umb Ja
cobi oder im Junio umb St. Johannis, doch nach dem der 
wein beschaffen, kann er auch ehender oder I enger bey der 
höff pleiben. 

Wermutwein, Weckholder- 8) oder Salbeywein, sobald ein 
paar maaß darauß gelaßen werden, müeßen sie widerumb 
aufgefüllt werden, damit sie nit lmnig 4) (werden) und ab
fallen. 

§. 3. Wein und Bier zue geben, 
Daß ordinari ins Convent, auch anderer und so ein meh

rers an bevohlen wird. 

Außer oder zwischen dem ef3en soll ohne sondere noth 
und mit verwilligung P. Prioris niemanden kein trunckh im 
Convent geben werden, und so einem was vonöthen, kans ein 
ordinari dischgläßlin voll sein. 

§. 4. Daß Reckholderwasf3ers) 
Mue[3 im herbst und gegen weyhenachten angesezt werden 
und mueß 8 oder 10 wochen zuegespohnt9) sein, damit es under 
einander iähret 1) Desßen soll jeder zeit ein guete quantitet 
von 18 obmen oder ein fueder angemacht und auf den sommer 
für daß gesind in der hitz, auch sonsten zu er nothurft be
halten werden. 

§. 5. Daß Büer betrefend 
Mueßen die fasß nit zugespondt 9) werden, biß das die höff 

1
) herumleuchten. 3) rinnt. 

4
) Kun, mhd. kan, kön, m., Schimmel auf gegohrenen 

Flüssigkeiten, Kahm.; ku nig, Adj.; Schm. I, 1253. 
5

) bei zunehmendem ~iondschein. 6) früher. 
7

) Drusen, mhd. truosen, f., Bodensatz, Hefe; Schm. I, 568. 
8

) Wacholder, schwäbisch auch Reckholder (s. unten); 
Schm. II, 44. 834. 

9) zugespundet; vgl. unten. 
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vollig auf~geworfen, und alf~ dann müeßen sie aufgefüllt werden 
und gar vöst zuegemacht pleiben biß das man ein fasß an
gewendt zuem verspeißen, sonsten wird das bier saur, wan 

man die faß nit voll halt. · 
So man ein paar maß büer auf die tafel speist10

) auß dem 
extraordinari faß, mueß es alsdann gleich widerumb von dem or
dinari faß und büer aufgefüllt werden. 

§. 6. Im Weinkeller 
Kann auch wildbreth, hirsch, reh, haf3en und ander eingebeizt 

fl.eiscb aufgehalten 1Z) werden. 
§. 7. E s ß ich. 

Man soll sich alle zeit befl.ei[~en, das man aignen esßich 
zum kochen und einbaitzen im kloster habe, damit man keinen 
kaufen und mit uneasten von Straßburg bringen lasßen dörfe, 
a1le freitag soll der haußmeister selbsten den esßich füllen, und 
was in der kuchin gebraucht wirq, darzu soll ein besonders 
fasßlin gehalten werden, damit nit jederman yber den saz 11

) 

oder groß fasß laufen dörfe .• 
§. 8. Im Speißkeller 

Soll man aufhalten 1'2) rindt- vnd kalbfl.eiscb, doch nur zue 
sommers zeiten, wie auch kraut, rüeben, schmaltz, ausgesotenen 
anckhen 13) und dergleichen victualien müe[3en alle im keller 
aufgehalten 1Z) werden. Deßgleicben die mülch und raum 14

), 

damit die mülch in dem küele zu sommers zeit wol auf
zeucbt 15) und der raum, wie auch der buter, fein süeß bleibt. 
Die leuchter soll man auch in dißem keller haben im sommer. 
Daß saur kraut mueß alle freytag oberhalb, wo es mit steinen 
zuebeschwerdt, abgewaschen werden. 

§. 9. In der Spei[~cammer 
Soll m@.n haben zue winters zeit rindt- und bratfl.eiscb, Ieuchter 
anckhen 13), butter, so man täglich und stündlich braucht, daß 
rindt- und schweinefl.eisch, so man im herbst von dem mastvüch 
und den schweinen abthuet, daf~ maus aufhalten und dörren 
will auf den sommer, soll auch in der speißcammer eingesal
tzen werden, daß scbweine muß 14 tag im saltzwasßer Iigen 
und daß rindtfl.eisch 4 tag, alß dann muß es in das kuchin ca
min aufgehenkt und ein rauch von weckholder 8) darunder ge
macht werden, biß es dürr genug, alß dann mueß mans in die 
fl.eiscbcammer in die pfisterey 16) thuen. 

§. 10. Broth. 
Daß gesindt hat sein gewisßes brodt, alß morgen, yber 

10) speisen (v. Subst. Speise, mhd. sp'ise, welches aus ital. 
spesa vom mittellat. spensa == expensa, Ausgabe, Verbrauch, Le
bensunterhalt, umgeuildet wurde), verbrauchen, verzehren. Schm. 
II, 686 f. 

11) angesetzter Essig. 12
) aufbehalten, aufheben. 

13) Anke, m., (aleman.) Butter; hier Schmalz(s. unten), Schm. 

I, 110. 
14) Raum, nach mhd roum, m., Rahm, Sahne; Schm. II, 92. 
15) aufziehen, auch aufwerfen, (v. d. Milch) Rahm absetzen. 
16) Bäckerei, pistrina; Schm. I, 443. Vgl. unten: Pfisterer, 

B~cker. 

esßen und diß in leiblin und nit in großem brodt oder leiben. 
Ein knecbt bat deß tags vier leiblin für alle imbiß. 

Ein roßbueb oder ein magd zwey leiblin. 
An sann- und feyrtagen hat ein knecht nur drey leiblin. 
Ein[em] fröhner, der ein ganzen tag frohnt, hat vier und 

der jung zwey brodt; wan er aber nur ein fahrt thuet und nit 

ein tag zuebringt, hat er ein paar brodt. 
Wan zehenden oder gülten geliffert wevden, und ihre viel 

bey den wägen (sind), bat jeder ein brodt. 
Wan aber einer allein sein gült völlig liffert, gibt man 

ein paar, wer zue spinnen holt oder bringt, dem gibt man auch 

zwey leiblin. 
§. 11. Gedört oder Dirrfleisch betreffend. 

Daß dürr.fleisch, so in der rauchcammer in der pfisterey 
ist, mueß man zue drey oder vier wachen auf3 dem camin da
selbst durch ein kleine eyf3ene düehre, weiche darzue gemacht 
ist, den rauch einlaßen, und so der rauch 4 oder 5 tag wide
rumb durch das fl.eisch lauft, mueß man die thüre, warzue der 
rauch hinein gangen, widerumb zue machen, sonsten wird das 
fl.eisch ganz feucht und bekombt wirm, so man diß unter last, 
doch muß man auch nit zuvil hineinlaßen, damit d~s fl.eisch 

nit gantz außthört und harthelt. 
§. 12. LeinwathZ5) und Hanf zum Spinnen belangend. 

Im herbst mueß man I.Jey zeiten hanf machen, das man 
denselben zue spinnen gibt für allerbandt leine duch; so bald 
man 100 tt> garn oder mehr beysammen hat, mueß man rl.as
ßelbig einweichen, weseben und bauchen 17) 2 oder 3 mab.l 

nacheinander. 
Sobald daß garn weiß genug ist, mueß mans außtheilen 

was ein jedes geben kann, alß nemblicben ein stukb zue ley
lachen 18) , 6 viertel breidt für die herren und gäst fein rein. 

Item mueß man ein stuckb grob duech machen laßen für 
das gesindt zue leylacben und bembderen, dißes muef3 zwo 
eblen breidt sein oder auch 9 viertel breidt. 

Mueß man 20 oder mehr pfundt zue tafeltüecberen nem

men und machen laßen. 
Item ein stückblein zue 2 oder 3 duzet serviet oder disch 

salvetlin 19). 

garn. 

Item 10 tt> zue handtzweblen 'l0) tür die herren und gäst. 
Item 8 tt> zu handtzweblen für das gesindt von grobem 

Item muß man etliche stuckh bänffen duech machen laßen 
für die herren zue hembderen und zue allerbandt pfulben Z1) 

und küsßen züechen. 

17) mit Lauge waschen; Schm. I, 195. 
18) Leintuch, Betttuch; Schm. I, 1417. 
1 9) S a 1 v et, n, (vom ital. salvietta), Tellertuch; Schm. II, 272. 
20) Z weh I e, mittelhochd. twehele (v. twahen, zwahen, zwa-

gen, waschen), Handtuch; vgl. ital. tovaglia, franz. touaille. Schm. 
II, 1176. 

21) Kissen, namentlich Kopfkissen, Pfühl (v. lat. pulvinar); 
Schm. I, 425. Ziechen, (Bett-) Ueberzug; Schm. II, 1079. 
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Item mueß man ein fiäxin stückhlin duech machen laßen 
alle jar für das convent zu krägen und facenetlin ~'1). 

Muef~ man die leuth, denen man zue spinnen gibt, dar
zue anhalten, das daß garn bey zeiten gesponnen, damit es in 
der fasten alleß beysammen und auch den webern. in beeden 
stäben Z3) ausgetheilt wirdt, das es gegen Osteren oder 14 tag 
hernach alleß fertig und außgemacht. 

§. 13. Duechbleichen. 
Wann alleß I eine duech gemacht ist, mueß man bleichen 

und alle wochen einmahl bauchen 17), biß es weiß genug, wan 
das obß in der blueft ~4) ist, so wirdt das duech gar gern 
weiß, oder so die früchten anfangen weiß werden, ist es sehr 
guet bleichen. 

Im Maio ists am allerbesten bleichen, doch so alleß duech 
fertig, kan man im Martio oder .Aprili auch anfangen bleichen. 

So man garn zu etliche stuck duech beysammen, mueß 
mans bey zeyten winden laßen, damit es nit in der stuben oder 
anderst wo lang ligen bleibt, von den meisßen (Mäusen) ver
bi ßen oder von anderen leuthen verohntrewt wirdt. 

§. 14. Wäsch. 
So man ein wäsch hat, muef~ aller leinwath ~5), nachdem 

er weiß, besichtiget werden und das verbrochen besonder, waß 
zue beßeren und zue fiickhen, soll alle wösch gebeßert wer
den von den jenigen, so auf die wäsch bestellt, was nit mehr 
zue fiickhen, kan mans verschneiden, das beste darvon nemmen 
und etwas anderst darauf~ machen oder mit fiickhen. 

§. 15. Mülch. 
Die mülch mueß der darzue verordnete all im rindthoff im 

küelen keller daselbsten halten 1 ~), damit sie wol in dem raum 14) 

uffzeucht 15). .Alle morgen müeßen die geschirr oder mülchbren
ckhen ~) sauber ausgebrüet und ausgewäschen werden, damit die 
mülch nit gleich saur wirdt, dann wan die mülch so baldt saur 
wirdt, züecht sie nit so wol auf, alß wan sie süeß ist und ist der 
butter auch sehr nuzlich in allem zue brauchen, wan er süeß ist, 
soll was immer möglich zue buter und zue käeßen gemacht, übe
riges in die kuchin zuem gebrauch geben werden, 

§. 16. Schmaltz oder .Anckhen 13) und Butter. 
Den (sie!) anckhen, so man aufhalten IZ) will, soll im Maio 

11
) Schnupftuch, auch Hand- u. Tellertuch (v. ital. fazzoletto); 

Schm. I, 780. 
13) Stab, Gerichtsbezirk. 
14

) Blüthe; Schmid, schwäb. Wbcb. 78. Stalder, schweiz. 
Idiot. I, 191. 

25
) Leinwand, mhd. linwät; Schm. II, 1046. 

2 6
) B r e n k, f. , offenes, niedriges Gefäfs; Grimm, Wbch. II, 

304. Schm. I, 362. 

oder auch im herbst gemacht werden, dann ist es die beste zeit 
und ist der anckhen am aller reinisten von den muckhen, ist 
auch sehr nuzlich auf die fasten zue behalten und zue speißen. 

§. 17. Wildtbreth einmachen und erhalten. 
Man muef~ reckholder böhr '27) nemmen, dieselbe ein wenig 

zerstoßen ·und dann auf eine jede löge fieisch ein handt voll 
saltz, dazu ein handt voll reckholder böhr werffen ; so das. 
wildtbreth fäßlin voll und zuegemacht, mueß man, nachdem 
dasßelbig groß, ein halb maf~ ef3ig oder 3 schoppen, auch mehr 
oder weniger in daß fäßlin gießen, zue sommers zeiten mueß 
mans in einen küehlen keller und zue winters zeiten in die kuchin 
legen und alle tag 3 oder 4 mahl hin und wider wahlen zs) 

und stoßen, damit der lackh ~9) alle tag durch das wildtbreth 
kombt, so hält es sich eine lange zeit, doch muß man under
weylen darzue sehen. 

§. 18. Fischen. 
Man mueß in obacht nemmen, jeder zeit, wann daß was

ßer klein ist, so kan man im Februario, Martio und .A.prili 
fischen , dann in dißen drey monathen leueben (laichen) die 
fürn 30) und hecht und seindt besßer zue fangen alß wan sie 
verleucht, doch mueß es auch schön wetter sein; man kann 
durch den gantzen sommer fischen, wan man fisch weiß und 
im bach zue bekhommen sein; wan viel kraut in der bach ist 
und das wasßer trüeb, ist nit guet fischen. 

Kar 1 s ruh e. v. W e e c h. 

17
) Wacholderbeeren; s. Anm. 6. 

28) wälzen, rollen; Schm. II, 884. 
29) La k, m., gewöhnlich die La k e, Salzwasser. 
30

) Fure, Furche, mhd. vorhe, f., Forelle. Grimm Wbch. 
III, 1896. IV, 722. Dr. Frommann. 

(Schlufs folgt.) 

Trudenspruch. 
Trud, Trud, weich', 
alle Berge steig', 
alle Wasser wat', 
alle Steine klaub', 
bis der Tag her schaut. 

(Mündlich aus Stockerau in Niederösterr.) 

C. M. Blaas. 

(Mit einer Beilage.) 

Verantwortliche Redaction: Dr. A. Essenwein. Dr. G. K. Frommann. 

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

Gedruckt bei U. E. Se bald in Nümberg. 
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Chronik des germanischen Museums. 
Nürn berg, 21. Nov. 1878. 

Der erste, in romanischem Stile auszuführende, Flügel unseres 
Ostbaues, zu dem am 16. Aug. v. J. der Grundstein gelegt wurde, 
und welcher aus jenen uns von der Regierung des deutschen Rei
ches zur Verfügung gestellten Mitteln errichtet wird, ist nunmehr 
soweit gediehen, dafs heute der Dachstuhl aufgeschlagen werden 
konnte, wenn auch die Maurer- und Steinhauerarbeiten theilweise 
liegen bleiben mufsten und noch sehr weit zurück sind, da wir 
mit den nur successive zur Zah~ung gelangenden Geldern Schritt 
halten müssen, und deshalb nicht jenen Gang der Ausführung ein
halten können, der uns erwünscht und vielleicht für den Bau 
selbst förderlich wäre. 

Das gnädigste 1 nteresse , welches Ihre kais. Hoheit die Frau 
Kronprinzessin an dem Bau genommen, gibt sich auch äufserlich 
dadurch kund, dafs Höchstdie e e gestattet hat, dafs der Gebäude
flügel, dessen Richtfest heute, am Geburtstage Ihrer kais. Hoheit, 
gefeiert wurde, den Namen "Victoriabau" erhalte. 

Im Anschlusse an die vielen Stiftungen durch welche sich 
das allgemeine Interesse an unsern Bauten überhaupt kundgibt, 
hat ein hoher Gönner, dessen Namen ungenannt bleiben soll, des
sen Wappen jedoch in der Kirche als Stifterwappen angebracht 
ist; eine Stiftung von 700 m. für unsern Baufond gemacht. 

Für unser Handelsmuseum sind Zeichnungen von Antheilschei
nen durch die Handelskammern in Bremen (4) und Rastatt er
folgt. Eine Reihe interessanter Gegenstände für dasselbe ist uns 
von verschiedenen Seiten übergeben worden, ohne dafs heute der 
Raum die Aufzählung gestattete, die wir in einem der nächsten 
Monate nachholen werden. 

Seit Veröffentlichung des Verzeichnisses in der vorhergehenden 
Nummer wurden folgende neue J ab resbei träge angemeldet: 

Von Privaten. Deggendorf. Friederich, Gasthofbesitzer, 
1 m.; Seil, Apotheker, 2 m. Detmold. H. Brüggemeyer, l{aufmann, · 
3 m. Eisenach. J ohs. Mewes, Kaufmann, 3 m. ; Rein, Seminar
direktor, 3 m. Frankfurt a. M. Baron Sirnon Moritz v.' Bethmann 
17 m. 54 pf. Hof. Gick, Lehrer, 1 m.; Karl Seitz, Lehrer, 1 m. 
Kassel. von Alvensleben, Rittergutsbesitzer, 3 m.; Baumgard, 
Staatsanwalt, 3 m.; Bohnstedt, Regierungsrath, 3 m. ; Bolte, Eiseu
bahndirektor a. D. , 3 m. ; Bräsicke , Regierungsassessor, 3 m. ; 
Brüning, Baumeister, 3 m. ; Büte, Obermaschinenmeister, 3 m.; 
Dr. Eisenmann, Galleriedirektor, 5 m.; v. Eschwege, Regierungs
rath, 3 m.; Fischer, Verlagsbuchhändler, 3 m.; Gerland, Haupt
mann a. D., 3 m.; Gervinus, Rechtsanwalt, 3 m.; Dr. Grofs, 
Landesbibliothekar, 3 m; Albert Hebert, Particulier, 3 m. ; Isen
burg, Oberstlieutenant, 3m.; N. Katzenstein, Kaufmann, 3 m., 
Knorz, Landesrath, 3 m. ; Knyrim, Hofbauinspektor, 3 m.; Kret
schel, Regierungs- und Schulrath, 3 m. ; Lange, Regier.- und Bau
rath, 3 m.; Möli, Geheimer Ober-Justizrath, 3 m.; Pöschel, Bau
unternehmer, ö m.; H. Rubensohn, Kaufmann, 3 m.; Ruhl, Ritt
meister a. D., 3 m.; Schneider, Landesrath, 3 m.; Herrn. Scholl, 
Kaufmann, 3 m.; Schuchardt, Kreisbaumeister, 3 m.; Julius Siebert, 
Kaufmann, 3 m. ; Speyer, Professor, 3 m.; Spohr, Rechtsanwalt, 
3 m. ; Sternrieb , Appellationsgerichts- Referendar, 3 m. ; Stern, 
Baurath, 3 m.; Stoll, Landbaumeister , 3 m. ; Paul Voigt, Buch
händler, 3 m.; Frau Dr. Weigel 3 m. Krumbach. Grefser, k. No-

tar, 3 m. Ludwigsburg. Haberer, Hauptmannn (statt früher 2 m.) 
3 m. Mainz. Dr. Horch 1 m. 75 pf.; Freiherr von Röder (statt 
früher 4 m.) 5 m. Malsfeld. Heydenreich, Rittergutsbesitzer, 3 m. 
Mellrichstadt. Sutor, Bahnamtsassistent, 2 m. Münden. v. Schutzbar, 
gen. Milchling, Obervorsteher, 6 m. Ohmenhausen. Dr. Bunz, 
Pfarrer, 2 m. Pforzheim. G. Beck, Gastwirth, 2 m.; Gg. Müller, 
Fabrikant, 3 m.; W. Schneider, Weinhändler, 2 m. Roth. Lud
wig Wittmann, k. Landgerichts-Assessor, 3 m. Schönberg. (Hessen.) 
Vogel, Hofkaplan, 2 m. Stargard i. Pommern. Herrnstadt, Regie
rungsassessor, 1 m. 50 pf. ; Levy, Bankier, 2 m.; Reichhelm, Rechts
anwalt, 2 m.; von Waldow, Major, 3 m. Wittenberg. Khün, 
k. Amtsrath auf Domäne Pretzsch, 3 m. Würzburg. Dr. L. Adel
mann 5 m.; G. W. Beckh, resign. Notar, 3 m.; Dr. v. Bergmann, 
Professor, 3 m. ; Hermann Dietz 2 m. ; Dr. Emminghaus 1 m. ; 
Frau Agnes Geys 3 m. ; Ferdinand von Hertlein 3 m. ; J osef 
von Hirsch 2 m.; Sal. von Hirsch 3 m.; Dr. J. Hoffmann, Hofrath, 
2 m. ; G. Hofmann, Advokat, 2 m.; Baron Carl von Rutten 3 m.; 
Wilhelm v. König 3 m. ; Kühlemann, Hauptmann, 3 m.; Dr. Ed
mund List 2 m.; J. G. Neidert 3 m.; General v. Orff, Exce.ll., 5 m. 
Ernst Oertel 3 m.; Dr. M. J. Rossbach, Professor, 2 m.; Dr. v. 
Sachs, Hofrath, 2 m. ; Dr. Schröder, Professor, 3 m. ; Heinrich 
Schürer 3 m; J. Siligmüller 3 m. ; Stuber, Buchhändler, 2 m. ; 
Dr. v. Tröltsch, Hofrath, 3 m.; Dr. Urlichs, Hofrath, 2 m.; Adolf 
Weis sen. 3 m.; Dr. Wislicenus, Professor, 3 m. 

EinmaI i g e Beiträge wurden gegeben: 
Von Privaten. Deggendorf. Dr. Hutter, Anwalt, 3 m.; 

Wölfle, Buchhändler, 50 pf. Olmütz. Dr. A. Brecher, Arzt, 2 m.; 
Dr. J. Eber, Advokat, 2 m.; Leop. Englmann, Grofshändler, 2 m.; 
Dr. B. Lewin, Advokat, 2 m. ; Rabenalt, Maler, 2 m. Schässburg. 
Gymnasiasten 6 m. 

Unsern Sammlungen giengen ferner folgende Geschenke zu: 

I. Für die kunst- und kulturgeschichtlichen Samm
lungen. 

(Nr. 8049-8063.) 
Fürth. Hermann Winckler, Verwalter: Standuhr vom Be

ginne des 18. Jahrh. -lsny. R. Thomann, Kaufmann: 2 Schrift
proben des 15. Jahrh. 3 Flugblätter, 17. u. 18. Jahrh. - Con
stanz. W a 1 t er, Domänenverwalter : Steinkeil in einer Fassung 
von Hirschhorn, gefunden im Pfahlbau von Lützelstetten bei Mai
nau.- Leipzig. G. Frhr. v. Seckendorff, k. s. Regierungsrath: 
N eujahrswunsch, auf Atlas gedruckt. 1776. Christuskopf und Or
namente. 2 glasierte Terracotten. 15. Jahrh. Eine Spielkarte. 
18.-19. Jahrh. Eine eiserne Lampe. 17. Jahrh. Ein Proportio
nalmafsstab. 18. Jahrh.- Metz. Frhr. v. Hardenberg, kaiserl. 
Steuerinspektor: 1 Metzer Thaler u. 18 Silbermünzen der Stadt 
u. Bischöfe von Metz vom 11.-17. Jahrh. 8 Jetons, 2 Medaillen. 
- Nürnberg. Dr. Kleemann, Apotheker: Seidene Weste vom 
18. Jahrh. Alter Dachziegel. W. Kohlmann, Handlungslehr
ling: 3 Stücke ältere eiserne Beschläge. Magistrat: 2 Stadt
pläne. Kunigunda Nemmert: 3 Stücke Band, 18.-19. Jahrh. 
C. Pu scher, Chemiker: Ein Band Kupferstiche des Wcigel'schen 
Verlages inNürnberg.- Rathsberg. Dr. H.Beckh: Spinett mit 
senkrecht stehendem Kasten. -- Rödelheim. Prof. Dr. Stumpf
Brentano: 40 BlätterPhotographieen nach den J. Fouque'schen 
Miniaturen im Besitze des Herrn L. Brentano in Frankfurt a. M. 
- Trient. Ca es a r Sc o t o n i, Steinhauermeister: Gypsabgufs eines 
in Trient aufgefundenen (antiken?) Marmorfrieses. - Wien. R. 
Lechner's Verlagshandlg.: Rudolf Maschek's topographischer 
Führer in den Alpen. 
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II. Für die Bibliothek. 
(Nr. 38,542-38,737.) 

Altona. V er I ags-B ur ea u: Becker, Weltgeschichte, hrsg. von 
Liege!· Lief. 35. 36. (Bd. VI, 5. 6.) 1878. 8. - Berlin. A Iex. 
Du nck er, kgl. Hofbuchhändler: Schneider, das Buch vom eiser
nen Kreuze. 1872. 4. Ders., die Kriegsdenkmünze f. d. Feldzug 
1870/71. 1872. 4. Ders., das Verdienst-Kreuz für Frauen und Jung
frauen. 1872. 4. Fendler, das Nationaldenkmal auf dem Nieder
wald von Job. Schilling. 1875. 4. Jul. Friedländer, Direktor 
des Münzkabinets: Ders., der Fund von Witzmitz, 991-1002. 8. 
Sonderabz. Ders. , das geweihte Schwert und Barett. 8. Sonder
abzug. Gustav Hempel, Verlagsbuchhdl.: Wollheim, die Na
tional-Literatur der Skandinavier; 2 Bde. 1875 u. 76. 8. v. Bie
dermann, Göthe und Dresden. 1875. 8. Leasing, vierundfünfzig 
zum Theil noch ungedruckte dramatische Entwürfe und Pläne, 
hrsg. v. Boxberger. 1876. 8. v. Oesfeld, Geschichte der Okku
pation der fr. deutschen Reichsstadt Nürnberg und deren Vor
städte durch Preufsen v. J. 1796. 1876. 8. Gehrüder P ä tel, 
Verlagsh. : Müller, Schiller's Briefwechsel mit dem Herzog .Frie
drich Christian von Schlesw.-Holst.-Augustenburg. 1875. 8. Michel
sen, Briefe von Schiller an Herzog Friedrich Christian v. Schlesw.
Holst.-Augustenburg. 1876. 8. W. Schultze, Verwalter der De
cker'schen geh. Ober-Hofbuchdruckerei: Kalender auf das Jahr 
d. Montags-Klubbs 1849-1850. 8. Bornemann, die Zelter'sche Lie
dertafel in Berlin. 1851. 8. Gebete König Friedrich Wilhelm's IV. 
v. Preufsen. 8. Erinnerungen an Elisabeth. 1835. 8. Die grofse 
Revue bei Kaliach vom 11.-22. Septbr. 1835. 4. Schiller, Ich 
habe mich rasieren lassen. 8. Dante, göttliche Komödie, übers. 
von Witte. 1865. 8. - Brünn. M. Trapp, Custos des Frauzens
Museums: Ders., Dr. Heinrich Ritter Wawra von Fernsee, k. k. 
Marine-Stabsarzt. 1878. 8. Darmstadt. Ernst W ö r n er: Ders., 
die mittelaltrige Stadtmauer von Darmstadt. 8. Sonderabdr. -
Emden. Wo l dem a r Ha yn e l, V erlagsh.: Brons, friesiche Namen 
und Mittheilungen darüber. 1877. 8. - Freiburg i. Br. Herder'
sche Verlagsh., Baumstark, Daniel O'Connell. 1873. 8. Brunner, 
Joseph II. 1874. 8. Hettinger, David Friedr. Straufs. 1875. 8. 
Marbe, das Leben des heil. Konrad.! Bischofs von Konstanz. 3. Aufl. 
1876.8. Universität: Maier, Joh. Schenck, seine Zeit, sein 
Leben, seine Werke. 1878. 4. Vogler, Sjurctar Kvrecti. Die färöi
schen Lieder von Sigurd. I. Regin Smictur. 1877. 8. und 23 wei
tere akademische Gelegenheitsschriften. - Glarus. His t o r. Ver
ein des Kantons Glarus: Ders., Jahrbuch etc.; 15. Heft. 1878. 
8. - Görlitz. C. A. Starke, Kunstverlag: Des Conrad Grünen
berg Wappenpuch, hrsg. von Stillfried-Alcantara und Hildebrandt; 
19. Lfg. 1875. gr. 2.- Graz. Leopold von Beck- Widman
s t e t te r, k. k. Hauptmann: Ders., Studien an den Grabstätten 
alter Geschlechter der Steiermark und Kärntens. 1877-78. 8. 
Sonderabdr. D r. J. v. Zahn, Archivar: Gäbelkhouer, Artzney
buch. 1595. 4. Wittichius, Artzneybuch für alle menschen. 1595. 4. 
- Halle. G. Sc h we tsc h k e' s Verlag: Die Natur; 27. Jhg. (n. F. 4.) 
3. Quartal. 1878. 4. - Hamburg. C. Ga f s man n, V erlagsbuchh. : 
Drei Tage in Harnburg; 11. Aufi. 1875. 8. Die Elb- und Seefahrt; 
8. Aufl. 8. Billiger praktischer ·Wegweiser und Plan der Städte 
Harnburg u. Altona; 7. Aufl. 8.- Hannover. Architecten- u. 
Ingenieur-Verein: Ders., Zeitschrift etc.; Bd. XXIV, 4. 1878. 
4. Die Kunst im Gewerbe; Bd. VI, 6. VII, 1. 2. 3. 1877-78. 4. 
J. R. Gräfenhain: Kronijk, ofbeknopt Verbaal der voornaamste 
Geschiedenissen van Ostfriesland. 16. Hahn' sehe Buchhandlg. : 
Neues Archiv der Gesellschaft für ältere deutsche Geschicbts
kunde; Bd. IV, 1. 1878. 8.- Harlem. Societe Hollandaise 
des sciences: Dies., Programme, annee 1878.8. Heidelberg. 
W. Ebel: Wecker, neu, köstlich und nutzliebes Koch-Buch. 1667. 
8. - Helsingfors. E 1 i e l Asp e I in, philos. mag.: Ders., Siipialtarit. 
1878. 8.- Karlsruhe. Grofsh. General-Landesarchiv: Zeit
schrift für diE'I Geschichte des Oberrheins; Bd. XXXI. 1. 1878. 8. 
-Kassel. Verein für Naturkunde: Kefsler, die Lebensge
schichte der auf Ulmus campestris vorkommenden Aphiden-Arten. 
1878. 8. Sonderabdr. - Eisenach, Uebersicbt der bisher in der 
Umgegend von Cassel beobachteten Pilze. 1878. 8. - Kiel. Uni-

versität: Dies., Schriften aus dem Jahre 1877, Bd. XXIV. 1878. 
4.- Köln. M. Du Mont-Schauberg'sche Buchhdlg.: Pütz, Cha
rakteristiken zur vergleichenden Erd- und Völkerkunde, II. Bd. 
1860.8. Histor. Verein für d. Niederrhein etc.: Ders., Anna
len; 32. Hft. 1878. 8. - Königsberg. Dr. R. Re i c k e : Rindfleisch, 
Herzog Albrecht von Hohenzollern und die Reformation in Preufsen. 
1878. 8. Sonderabdr. Langkusch, littanisehe Sagen. 8. Sonderabdr. 
Müller, Wittenbachiana. 8. Sonderabdr. Frölich, die Bibliothek 
eines im Jahre 1725 verstorbenen Beamten der poln. Stadt Graudenz. 
8. Sonderabdr. Bezzenberger, AltpreuJ'sisches. I. II. 8. Sonderabdr. 
Prutz, die Anfänge des deutschen Ordens in Preufsen. 8. Sonder
abdr. Herquet, zur preufsischen Bistbumsgeschichte im 13. Jhdt. 
Sonderabdr. Weber, eine litauische Kabinetsordre v. J. 1724. 8. 
Sonderabdr. Bezzenberger, ein litauisches mandat v. J. 1589. 8. 
Sonderabdr. Ders., über das litauische Wort br6lis. 8. Sonderabdr. 
Weber, fünf samländ. Besitzurkunden. 8. Sonderabdr. Koppmann, 
zur Preufsenfahrt der Herren von Ghistelles. 8. Sonderabdr. Höhl
baum, Preufsen und England im 13. u. 14. Jhdt. 8. Sonderahdr. 
-Leipzig. F. A. Brockhaus, Verlagshandlung: Historisches Ta
schenbuch, hersg. v. Riehl; V. Folge, 8. Jahrg. 1878. 8. 0 s car 
Leine r, Buchh. : Mothes, deutsches Kunstgewerbe und der Mün
chener Congress. 1876. 8. Fr eih. v. Seckendo rff, Regierungs
rath: Rechtsausführung zu der Beschwerdeschrift bei k. Appei.
Gericht zu Kassel wegen Veränderung der Substanz des kurf. hess. 
Familien-Fideicommisses. 1878. 4. Rechtsausführung zu der Be
antwortung der Berufung-sschrift in der Prozerssache der Kön. Re
gierung .... der Provinz Hessen-Nassau gegen Ihre Hochfürstl. 
Durchlaucht den Herrn Landgrafen Ernst Eugen Carl von Hessen. ( 
etc. 1878.4.- Meiningen. G. Brückner, geh. Hofrath: Aus einer 
geschriebenen Nürnbergischen Chronik. Pap.-Hsch., 16. Jhdt. 4. -
Montauban. Societe archeologique de Tarn-et-Garonne: 
Dies., bulletin archeologique; t. VI, 3. 1878. 8. - München. Ernst 
von Destouches: Uers., Gedenkblatt auf die Säcular-Feier des 
k. Hof- u. National-Theaters zu München. 1878. 4. Dr. J. N. S epp, 
Univ.-Professor: Ders., Deutschland und der Vatikan; 2. Aufl. 1876. 
8. Amort d. J., Staats- u. Kirchenzustände in Suddeutschland. 
1878. 8. - Münster. Coppen rath'sche Buch- u. Kunstbandl.: 
Schlüter, Germania. 1H72. 8. Ders., die Wacht am Rhein. 1874. 
8. Niehus, zur Geschichte des Hexenglaubens u. der Hexenprozesse, 
vornehmlich im ehemaL Fürstbisthum Münster. 1875. 8. Ders., 
Geschichte des Verhältnisses zwischen Kaiserthum und Papstthum 
im Mittelalter; 2. Aufl. 1. Bd. 1877. 8. Brunahend, A ttendorn, 
Schnellenberg, Waldenburg u. Ewich 1878. 8. Dr. J. B. Nord
h o ff, Professor : Jahresbericht der Commission zur Erforschung 
der Kunst-, Geschichts- und Natur- Denkmäler \Vestfalens pro 
1875. 1876. 8. - Nürnberg. J. Kam an n: Reallehrer: Ders., 
Nürnberg im Bauernkrieg. 8. Pr. Wilh. Kohlmann: Isidorus, 
sententiarum de summo bono libri tres. 1566. 12. Vertrautes 
Send-Schreiben an Tit. Herrn Job. Heinr. von Falkenstein. 1735. 
2. Zuverlässige Beschreibung und Erklärung der Reichskleinodien 
etc. 1764. 4. v. Tannenb8rg, Leben Katharina II. , Kaiserin und 
Selbstherrseherin aller Reufsen etc. 1797. 8. Angelus de Clavasio, 
summa angelica de casibus conscientie. 1498. 2. Ungenannter: 
Mi:iller, Vorlesungen über die Diplomatik, nachgeschrieben von 
Job. Chn. Lauhn. Pap.-Hsch. 1775. 4. Ders., öffentl. Vorlesungen 
über die Münzwissenschaft. Pap.-Hsch. 1774. 4. Ders., öffentliche 
Vorlesungen über die Wappenkunst. Pap.-Hsch. 1775. 4. D r. Fr. 
Zeh l er, prakt. Arzt: Baumgarten u. Semler, U ebersetzung der 
engl. allgemeinen W elthistorie, Th. 1-25 u. 27-29 nebst Erläu
terungsschriften und Zusätzen, Tb. 1- 5. 17 44-65. 4. Freymuth, 
nürnberg. Staats- u. Regiments-Verfassung. 1734. 8. Fontanus, 
universae medicinae pars III. 4. Fontanus, praxis curandorum 
morborum. 4. Saubertus, miracula Augustanae confessionis. 1631. 
4. Ders., Cassander evangelicus. 1632 4. Ders., emblemata sacra; 
I. II. Thl. 1626. 4. Ders., cyclopaedia christiana. 1643. 4. Ders., 
ein freundliches Valete. 162~. 4. Ders., zwo Weyhnachtpredigten 
etc. 1623. 4. Ders., Seelen-Music. 1624. 4. Ders., li.ber providen
tiae divinae specialis. 1643. 4. Ders., Einweyhungs-Predigt bey 
Eröffnung der Privilegiorum universitatis Altorphinae 1624. 4. 
Ders., die newe Creatur. 4. Ders., Calendarium christianum auf 
d. J. 1626. 4. Ders., septenarius sacer. 1627. 4. Wichtige Ur-
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kunden zur ferneren Aufklärung der Klagen wider die päbstlichen 
Nuntiaturen im Deutschlande. 1787. 4. Brennglas, März-Almanach. 
1849. 8. Aristotelis de vita et moribus libri X. 1583. 8. Geschicbts-, 
Geschlechts- und Wappen-Calender auf d. Jahr 1757. 8. Erasmi 
Roterod. de duplici copia, verborum ac rerum commentarii II. 
1560. 8. Hering, täglicher, bistor.-politischer Erinnerungs-Alma
nach. 1819. 8. Snell, die Ereignisse im Kanton Wallis. 1844. 8. 
Friedrich's II. Königs von Preufsen hinterlassene historische 
Werke; Tb. I-XV. 1788. 8. v. Lang, Memoiren; I. Tb. 1842. 
8. L'histoire de Mad. la Marqu. de Pompadour; I. 1759. 8. Ge
heime Geschichte des Hofes und des Cabinets zu St. Cloud; III. 
Th. 1818. 8. Memoires pour servir a l'histoire de Brandebourg; 
I. II. et suplem. 1750 u. 58. 8. Memoires secrets pour servir a 
l'histoire de notre tems. (1752). 8. Nachrichten von einer unglück
lieben Königin. 1777. 8. Die Mörder der bei Rastadt ermordeten 
französ. Gesandten. 1799. 8. v. Pitaval, Erzählung sonderbarer 
Rechtsbändel; 1.-8. Tb. 17 4 7-50. 8. Der neueste Provinzenwechsel 
als Folge der Friedensschlüsse zu Campo Formio und Lüneville. 
1803. 8. Remarques bistoriques sur la Bastille. 1789. 8. Widmann, 
Bestreitung der Grund-Ideen zu einer deutschen Reichsverfassung 
des Dr. Eisenmann. 1848. 8. Schuselka, der Jesuitenkrieg gegen 
Oesterreich und Deutschland. 1845. 8. u. 9 weitere kleine Schrif
ten.- Orlamünde. Victor Lommer: Ders., Volksthümliches aus 
dem Saalthai; I. Heft; Aberglaube und VolksmitteL 1878. 8. -
Osnabrück. His t o r. Verein : Ders. Mittbeilungen etc. ; XI. Bd. 
1878. 8.- Paris. Ministere de l'instruction publique: 
Revue des societes savantes des departements; VI. serie, t. III. 
IV. 1876-77. 8.- St. Petersburg. Freih. B. v. Köhne: Ders., 
medailles Russes. 1876. 8. Sonderabdr. Ders., Temenothyrae. 
1878. 8. Sonderabdr. Ders., la medaille mensongere 1876. 8. Son
derabdr. Ders., medailles nouvelles, 1876. · 8. Sonderabdr. Ders., 
les monnaies Genoises de Kaffa. 1875. 8. Sonderabdr. Ders., deux 
medailles de Tilly. 1876. 8. Sonderabdr. Ders., drachme d'Ari
starque roi de Colchide. 1878. 8. Sonderabdr. Ders., Lithuanie. 
8. Drei Pfennige der Loessoe'schen Sammlung. 8. - Rendsburg. 
J. S. B 1 o eh, Rabbiner: Ders., die Juden in Spanien. 1875. 8. -
Strassburg. Statist. Bureau des Kais. Oberpräsidiums: 
Dass., statist. Beschreibung von Elsafs-Lothringen. I. Ahtb. 1878. 
8. - Stuttgart. J. G. Cotta'sche Buchhandl.: Hecht, die Mündel
n. Stiftungsgelder in den deutschen Staaten. 1875. 8. Paoli, Grill
parzer u. seine Werke. 1875. 8. v. Radics, Anastasius Grün u. 
seine Heimatb 1876. 8. v. Colomb, Blücher in Briefen aus den 
Feldzügen 1813-1815. 1876. 8. v. Kobell, der Hausl' vo' Fin-

sterwald; der schwarzi Veitl; 's Kranzner Resei. 2. Aufl. 1876. 8. 
Grimminger, mei' Derhoim; 3. Aufl. 1876. 8. v. Gebier, Galileo 
Galilei und d. römische Curie; 2 Bde. 1876 u. 77. 8. Paul Neff, 
Verlagsbuchhandlung: von Schwind, die schöne Melusine. Die 
Kunst für Alle, hrsg. v. Gutekunst und 'Veifser; Lief. 21 u. 22. 
gr. 2.- Weimar. Herrn. Böhlau, Verlagshandlung: Zeitschrift 
für Rechtsgeschichte; Bd. XIII, 3. 1878. 8. Verband Stolze'
scher Stenografen vereine: Die Vereinfachung des Stolze'schen 
Systems. 1878. 8. - Wien. K. k. sta tis t. Ce ntral-C o m mis
si on: Dies., stat. Jahrbuch für d. J. 1874, 1875 u. 1876, VI. Heft. 
1878. 8. M a nz 'sehe k. k. Hof- u. Univers. -Buchh.: v. Liszt, 
Meineid und falsches Zeugnifs. ~ 1876. 8. Gumplowicz, Rage u. 
Staat. 1875. 8. Bader, Wiens Baudenkmale und nächste Umge
bung. 8. Die Wiener Ringstrafse in ihrer Vollendung und der 
Franz-Josef's Quai. qu. 4. - Wiener-Neustadt. Landes- 0 b er
real s eh u l e: Mayer, die Bilderlehre vom Standpunkte der Logik 
und Psychologie. 1878. 8. Pr. - Winterthur. An t o n Se der, 
Professor: Catalog der Ausstellung von antiquar. u. ethnograph. 
Gegenständen etc. 18 78. 8. - Wismar. Gr o f s e Stadt s c h u 1 e: 
Nölting, über Lessing's Emilia Galotti. 1878. 4. 

III. Für das Archiv. 
(Nr. 4591-4594.) 

Nürnberg. Fr. Monninger, Eigenthümer der Stadtzeitung: 
Privilegium des Kaisers Franz I. an die Gehrüder Paul Jonathan 
und Karl Felsecker, Buchhändler und Buchdrucker in Nürnberg, 
zur Sicherung des Druckes und Verlages der von denselben her
ausgegebenen wöchentlichen Nürnberger Frag- und "Anzeigungs
nacbrichten". 1747. Pap. Orig.- Wagler, Kaufmann: Kaufbrief 
des Ott von Wichsenstein, gesessen zu Wichsenstein, an Heinrich 
'Valther, Bürger zu Vorcbheim, über zwölf Gulden rheinisch und 
eine Fastnachtshenne ewige Gült von vier Tagwerk Wiesen und 
einem Gute, "im vrspring am hoff gelegen", und die Summe von 
zweihundert vierzig Gulden rh. 1441. Perg. - Zwei Briefe Jo
hann Friedrichs des Markgrafen von Brandenburg- Onolzbach an 
die Frau Gräfin von Zintzendorff, geborne Diedrichstein, zu Nürn
berg, über häusliche Angelegenheiten. 1684 -1685. Akten. 
Wiesbaden. Herr von Göckingk, Premierleutnant: Zeugnifs des 
J obannes Klotz, bestellten Hof- und Lustgärtners auf der Ordens
corom ende Blumenthal, für Johann Georg Steinbeckh aus Mühlhau
sen in Bayern, über die bei ihm verbrachte dreijährige Lehrzeit. 
1729. Perg. 

Schriften der Akademieen, Museen und historischen Vereine. 
l\'littbeilungen d. kais. u. kön. geographischen Ge

se 11 s c h a ft in Wien. 1877. XX. Band (der neuen Folge X.) 
Wien. 1877. 8. 

Ueber den Gründungs-Urbeginn der Stadt Krakau. Eine eth
nologische Studie. Von Rudo1f Temple. 

Mit t h e i 1 u n g e n d. an t h r o p o 1 o g i s c h e n G e s e ll s c h a f t 
in Wien. VIII. Bd. N. 7-9. 1878. 8. Mit Abbild. 

Nekrolog. - Ueber den Ackerbau der Germanen. (Zur Hoch
äcker -Frage). Von Dr. M. Much. - Germanische Befestigungen 
des obern Waagthales in Ungarn. Von Jul. Neudeck.~ - Zur 
prähistorischen Ethnologie der pyrenäischen Halbinsel. Von Dr. 
Fligier. - Kleinere Mittheilung. - Literatur. - Vereinsangele
genheit. 

Mi tth eil ung en d. k. k. 0 es terr. Museums für Kunst 
und Industrie. (Monatschrift für Kunst u. Kunstgewerbe) XIII. 
Jahrg. 1878. N. 156 -158. Wien. 1. Septbr., 1. Octbr. und 
1. Novbr. 1878. 8. 

Die kunstgewerbliche Ausstellung in Innsbruck. I. - Die 
moderne Kunstindustrie und die Renaissance. Von J. von Falke. 
- Einige Notizen zur Geschichte des Glases im Mittelalter. ~ 
Literatur. - Kleinere Mittheilungen. etc. 

Mittheilungen des historischen Vereines für Steier
mark. XXVI. Heft. Graz. 1878. 8. 

Vereinsangelegenheiten. - Johann Ritter von Kalchberg. 
Ein Beitrag zur Literaturgeschichte des achtzehnten Jahrhunderts. 
Von Dr. A. Schlossar. - Die "Religionshandlung" zu Leoben 1576. 
Von Dr. Peinlich. - Ruprecht von Eggenberg. Ein österr. Heer
führer des 16. Jahrhdts. Von Dr. H. von Zwiedineck-Südenhorst. 
- Dr. Georg Göth. Eine biogr. Skizze. Von K. G. Ritter von 
Leitner. 

Beiträge zur Kunde steiermärkischer Geschichts
quell en. Herausg. v. dems. Vereine. 15. Jahrg. Graz. 1878. 8. 

Styriaca aus dem k. k. Statthaltereiarchive zu Innsbruck. Von 
Zahn. - Die Correspondenzbücher des Bischofs Sixtus von Frei-
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sing und ihr Werth für die Geschichte von Steiermark. Von 
Mayer. - Ueber eine Landeshauptmannschronik des 16. Jahrh. 
Von Kümmel. - Ueber Materialien zur inneren Geschichte der 
Zünfte in Steiermark, II. Von Zahn. - Ein verlorengegangenes 
Geschichtswerk (Mich. Franckenbergers, Stadtschreibers zu Bruck 
a. M., Habsburger Chronik). Von Kümmel. - Ueber eine steierm. 
Landrechtshandschrift. 

Der Kirchenschmuck. Blätter des christl. Kunst
vereines der Diöcese Seckau. IX. Jahrg. Nr. 10. Graz. 8. 

Die erste deutsche Mosaik-Werkstätte. - Reisenotizen. -
Notizen. - V ereinsangelegenheiten. 

Fünfunddreifsigster und sechsunddreifsigster Be
richt über dasMuseumFrancisco-Caroliuum. Nebst der 
dreifsigsten Lieferung der Beiträge zur Landeskunde von Oester
reich ob der Ens. Linz. 1877 u. 78. 8. 

35. Rechenschafts-Bericht. - 36. Rechenschaftsbericht. - Die 
Chronik der Stadt 'steyer von Jacob Zetl 1612-1635. Revidirt 
u. redigirt von Ludwig Edlbacher. - Das Calendarium N ecrolo
gicum des Probstes Heinrich II. von St. Florian. Von A. Czerny. 

Die Wartburg. Organ des Münchener Alterthums· 
ver eins. V. J ahrg. Zeitschrift für Kunst- u. Kunstgewerbe mit 
Berücksichtigung der Neuzeit. Redacteur: Carl Förster. Nr. 9. 
1877 f78. München, 1878. 8. 

Ueber Restauration alter Wandgemälde. Von R. Bergau. -
Kleinere Mittheiluugen. - Literatur. - V ereinsangelegenheiten. 

Kunst u. Gewerbe. Wochenschrift zur Förderung 
deutscher Kunst-Industrie. Herausgegeben vom Bayri
schen Gewerbemuseum zu Nürnberg. Redigirt von Dr. 0. 
von Schorn. Zwölfter Jahrgang. Nr. 40-45. Nürnberg. 1878. 8. 

Zwei seltene Goldschmiedearbeiten. Von v. S. - Aus dem 
Nürnberger Gewerbeleben des 16. Jahrhdts. Meister und Lehr
jungen. (Frts. u. Schlufs.) - Die moderne Kunstindustrie und 
die Renaissance. Von J. v. Falke. - Literatur. - Kleine Nach
richten etc. - Abbildungen : Ordenszeichen v. 16. Jhdt. - Gro
tesken nach einer Radirung von J. Andr. Ducerceau. (1580). -
Stoffmuster vom 16. u. 17. Jahrh. - Rahmen von J. B. Toro. -
Decorative Details vom ehemal. k. Zeughause in Berlin. - Ent
wurf eines Schmuckes. Nach Originalzeichnungen von D. Raschka. 
(1770). - Buchdeckel vom ] 6. Jhdt. - Titelblatt u. Grotesken 
von L. Kilian. (1607). - Grotesken nach einem Stich von Merian. 
(1593 - 1650). - Thürgriff vom 16. Jahdt. - Deutsches grünes 
• . . . Churfürsten- Glas (17. Jhdt.) -

Mittheilungen des Bayerischen Gewerbemuseums 
zu Nürnberg. Beiblatt zur Wochenschrift: Kunst und Ge
werb e. Redigirt von Dr. Otto von Schorn. Fünfter Jahrgang. 
Nr. 21-23. 1878. 8. 

Bekanntmachungen. - Feuilleton. - Notizen etc. 
Mitthailungen des Vereins für Geschichte und 

Alt erth umskund e in Ho h enz o 11 ern. XI. Jahrg. 1877/78. 
Sigmaringen. 8. 

Vereinsangelegenheiten. - Hohenzoller'sche Regesten des 8., 
9. u. 10. Jahrh. Von A. Lichtschlag. - Kleinere Mittheilungen 
Von dems. - Unedirte Hohenzoll. Urkunde. Mitgetheilt von Dr. 
K. Zingeler. - Urkunden zur Geschichte des Klosters Habsthal. 
Von dems. - Die Herren von Neuneck. Urkundlicher Nachweis 
ihrer Glieder und Besitzungen. Bearbeitet von S. Locher. 

Z e i t s c h r i f t f ü r d i e G es c h ich t e des 0 b e r r h eins, 
herausgegeben von dem Grofsherzogl. General-Lan
desarchive zu Karlsruhe. Dreifsigster Band, viertes Heft 
u. einunddreifsigster Band, 1. Heft. Karlsruhe. 1878. 8. 

Urkundenbuch des Benedictinerklosters St. Trudpert (Forts.) 
Von v. Weecb. - Urkundenlese aus dem Archive der Reichsstadt 
Rottweil für Baden. (Schlufs). Von Dr. K. Glatz. - Die Dorf
ordnung zu Kappel bei Villingen. Von Roth von Schreckenstein. 
- Die Erbauung des Schlosses Ittendorf betreffend. Von dems. 
- Rechtsbuch des Klosters Ettenheimmünster. Von v. Weech. 
- Kulturgeschichtliche Miscellen. Feuerwache in Rastatt. Von 
dems. - Briefe Rusdorfs an den Magistrat zu Frankenthal. Von 
Dr. J. Wille. - Namen- und Sachregister. - Beitrag zur Ge
schichte der Stadt Pfullendorf. Von Roth von Schreckenstein. -
Acta Salemitana. Von Dr. Baumann. 

Correspondenzblatt des Gesammtvereins derdeut
s c h e n G es c h i c h t s • u n d A I t er t h ums v e reine. Herausgege
ben von dem Verwaltungsausschusse des Gesammtvereins in Darm
stadt. Sechsundzwanzigster Jahrgang. 1878. Nr. 8. u. 9. Aug 
u. Septbr. 4. · 

Drei Mainzer Necrologien. Mitgeth. von Cornelius Will. -
Der Tautonen-Stein in Miltenberg. (Mit Abbild.) Von W. Con
rady. - Wirksamkeit der einzelnen Vereine. - Literarisches. -
Notizen etc. etc. 

Mi t th e i 1 u n g e n d es König 1. S ä c h s i s c h e n A 1t er t h um s -
Vereins. Achtundzwanzigstes Heft. Dresden. 1878. 8. 

Das Königliche Schlol's zu Dresden und seine Erbauer. Von 
Corn. Gurlitt. (Mit Abbild.) - Der sächsische Landtag von 1681 
-82. Von Tb. Flathe. - Beiträge zur Geschichte der Kunst
Töpferei in Sachsen. Von A. von Eye. - Ueber die Reichsstand
schaft der Bischöfe von Meifsen. Von 0. Richter. - Aus der 
Urkundensammlung der Deutschen Gesellschaft zu Leipzig. Von 
Br. Stübel. - Kunsthistor. Jahresbericht. Von Dr. R. Steche. -
Literatur. -- Besprechungen. 

Literatur. 

Neu erschienene Werke. 

22) G e s c h i c h t e u n d R e stau r a t i o n d er k i r c h }j c h e n 
Kunstdenkmale in Neusohl von Arnold Ipolyi, 
Bischof von N eusohl. Aus dem Ungarischen übersetzt 
von Dr. Adolf Dux. Entworfen, gezeichnet und ausgeführt 
von Franz Storno . Mit 7 Farben- und Steindrucktafeln 
und 54 Holzschnitten. 2. 177 Stn. Budapest, 1878. In 
Wien bei der Verlagsbuchhandlung der ungar. Akademie 
der Wissenschaften. 

Unter den Männern, welche in Ungarn das Verständnifs für 
'die Denkmale der Vorzeit zu verbreiten, deren Geschichte zu er
forschen und sie für die Nachwelt zu erhalten suchen, steht der 
hochwürdige Bischof von Neusohl in erster Linie, und auch die 
deutsche archäologische Literatur verdankt ihm manchen schätz
enswerthen Beitrag. Wie anderwärts aber, so 1st leider auch in Un
garn der Kreis jener Männer zunächst ein kleiner, und nur deren 
unausgesetzter Tbätigkeit gelingt es, nach und nach das V er-
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ständnifs in die Kreise des Volkes zu tragen, ein Bemühen, welchem 
gerade dort der Patriotismus zu Hülfe kommt, freilich nicht stets 
mit der Absicht, auch die Einflüsse des Auslandes, insbesondere 
der deutschen Kultur, entsprechend zu würdigen. Um so erfreu
licher ist es daher, bei dem hohen Verfasser jenes Streben nach 
Wahrheit zu finden, das sich nicht die Resultate der Forschung 
nach den Wünschen des Patriotismus zurecht legen, sondern die 
Wahrheit voll und ganz erforschen und darstellen will. Das leb
hafte Interesse des Verfassers konnte aber nicht dabei stehen 
bleiben, die Denkmale zu studieren; er wollte sie auch erhalten und, 
soweit nöthig, wiederherstellen, wozu er in F. Storno einen Mann 
fand, welcher vollständig auf seine Anschauung eingieng, die, 
wie aus manchen Stellen des Buches hervorgeht, die neuen Schö
pfungen und selbst Ergänzungen als Werk unserer Zeit und dem 
heutigen Stilgefühl entsprechend in etwas anderer Weise aufge
fafst wissen will, als absolut archäologische Nachahmung. Die 
Kunstdenkmale Neusohls führen uns ganz auf deutsches Gebiet. 
Die direkten Beziehungen zu den deutschen Hauptkunststätten, 
welche im Mittelalter stattgefunden, und der deutsche Handwerker
und Künstlerstand, welcher damals, wie in allen Städten Ungarns, 
so auch in Neusohl die Werke schuf, die nicht aus Deutschland 
bezogen wurden, lassen uns eine allerdings theilweise selbstän· 
dige Kunstschule dort erkennen, die aber eine eben so deutsche 
ist, als die rheinische, schwäbische oder fränkische. Deshalb ist 
natürlich auch für die deutschen Fachgenossen die Darstellung 
jener Denkmale interessant genug, um dafür zu danken, dafs eine 
deutsche Ausgabe veranstaltet worden ist. 

N aturgemäfs ist aber die Originalschrift zunächst für die 
Angehörigen der Diöcese selbst bestimmt~, denen sie den W erth 
und aie Bedeutung der Werke darlegen soll, die ihnen vor Augen 
stehen, und so ist Manches wiederholt, was jedem deutschen Fach
mann bekannt ist. Aber das warme Interesse an der Erhaltung 
der Denkmale macht es wünschenswerth, dafs die Schrift auch in 
Deutschland in weitesten Kreisen gelesen werde; denn leider gelten 
die citierten Worte Napoleons I., als er die Einladung, nach Cluny 
zu kommen, zurückwies, weil man die grofsartige Kirche zerstört 
hatte, auch vielen Deutschen, und das vom Verfasser seinen Diö
cesanen eingeprägte Wort des Bürgermeisters von Paris , Robert 
de la Pommereau sollte auch bei uns jedem ins Gedächtnifs ge
rufen werden: "Erinnert Euch , dafs die Nationen immer damit 
anfangen ihre Kunstdenkmale zu zerstören, wenn ihre Gröfse zu 
verfallen, der Gemeingeist bei ihnen zu schwinden beginnt und 
sie auf dem Punkt stehen, in Barbarei zu versinken. Wenn sie 
von ihrer einstigen Gröfse herabsinken, so trachten sie, die schrei
ende Stimme ihres Gewissens durch Zerstörung der grofsen Denk
male ihrer in Stein geschriebenen Geschichte zu ersticken." 

A. E. 

Vermischte Nachrichten. 
137) Bei den Ausschachtungsarbeiten auf der Sprottau- Mall

mitzer Chaussee ist eine heidnische Begräbnifsstätte und 
in ihr mehrere Urnen gefunden worden. Die Urnen, zum Theil 
noch gefüllt, werden bei dem Gutsvorsteher Hrn. Neumann in 
Kl.-Eulau bis auf Weiteres aufbewahrt. (Saxonia, Nr. 8.) 

138) Das aufserordentliche Sinken des Niveaus des Neue n
b ur g er Sees in Folge der Juragewässerkorrektion führt, wie 

der "Gazette de Lausanne" geschrieben wird, zur Entdeckung in
teressanter Pfahlbauten- S tat i o n e n verschiedenen Alters und 
zahl11~clier Geräthschaften. Stecknadeln, Ringe, Aexte, geschnit
tene Kieselsteine u. s. w. findet man in Menge. Zu den merk
würdigsten Gegenständen, die neulich gesammelt wurden, gehört 
ein vollständiges Modell einer Axt' in Bronze und ein mensch
licher Schädel von erstaunlicher Dicke des Hinterhauptes. Thier
knochen sind zahlreich, menschliche Knochen kommen weniger vor. 

(D. Reichsanz., Nr. 264.) 
139) Die diesjährigen, wieder von Herrn Dr. Jenny aus Hard 

unternommenen und geleiteten Nachgrabungen bei Bregen z ha
ben zu überraschend wichtigen Resultaten geführt. Auf einer dem 
Kloster Thaibach gehörigen Wiese bei der evangelischen Kirche 
wurden neben den gewöhnlichen Mauerresten die Reste eines zwei
seitigen Quaderbaues von ganz aufserordentlich grofsen Steinen, 
ähnlich wie die unserer Heidenmauer, gefunden. Nicht weit ent
fernt davon und durch einen Cementgang damit verbunden, wurde, 
etwa zwei Fufs tief unter der Erde beginnend, eine abwärts füh
rende, wohlerhaltene Treppe entdeckt, von weicher am 2. Nov. 
Abends fünf Stufen, aus je einem gewaltigen, zugehauenen Steine 
bestehend, blofsgelegt waren. In der Umgebung dieser Haupt
funde fanden sich eine ziemliche Anzahl Haus· und Küchengeräthe 
theils aus Thon, mit wohl erhaltenen Figuren verziert, theils aus 
Bronze, worunter ein Schöpflöffel von seltener Gröfse und Schön
heit. Leider müssen jene, für die Kenntnifs der Structur und 
Einrichtung des römischen Hauses in Alemannien so wichtigen 
Baureste in diesen Tagen wieder zugeworfen werden; doch sind 
dieselben theilweise photographisch aufgenommen worden. Die 
Geräthe etc. werden ins Vorarlberger Landesmuseum, wie immer, 
verbracht. - Die bis jetzt an den verschiedensten Stellen mit 
Erfolg vorgenommenen Ausgrabungen beweisen, dafs das römische 
Brigantium einen früher kaum geahnten Umfang hatte. 

(Lindauer Tagblatt, Nr. 260). 
. 140) Nn.ch einer Mittheilung der "Heidelb. Ztg." wurde am 

22. Oct. bei einer in der Thibaut-Strafse in Heid el berg vorge
nommenen Ausgrabung ein römischer Brunnen entdeckt 
und nach weiteren Grabungen in demselben ein römisch er 
Meilenstein nebst kleineren Steinen aufgefunden. Es ist diese 
Ausgrabung ein l'heil der römischen Ausgrabungen, die seit Jah
resfrist unter der sachkundigen Leitung des Hrn. Bau-Inspektors 
Schäfer auf dem Terrain zwischen der Thibaut-Strafse und der 
jetzt fertig gestellten Irrenklinik unternommen wurden. Vor ihrem 
nahen Abschlufs sollte noch ein Fund von hoher Wichtigkeit ge
macht werden: eben besagter Meilenstein, der achte, welcher die 
Reibe der früher gefundenen vervollständigt. Derselbe ist nach 
der alsbald vorgenommenen Entzifferung dem Kaiser Maximinus 
bei seinem Regierungsantritt im Jahre 235 und seinem Sohne Ma
ximus (hier irrthümlicb Maxinus genannt) als Thronfolger gewid
met von der Civitas Severiana Nemetum (Civitas Septimia [Seve
riana] Nemetum [Nemetensis] biefs die römische Niederlassung in 
dieser Gegend). Die Zeichen LIIII. des Steines heifsen leugae 
quatuor (scil. a Lopoduno ). Wie der Entzifferer der Inschrift mit
theilt, war die aufgefundene Säule nach den Umständen des Fun
des von den Römern bei ihrem Abzug in die Tiefe eines Brun
nens gesteckt worden, offenbar mit der Absicht, dieselbe, wenn 
das Kriegsglück ihnen erlauben sollte zurückzukehren, wieder her
a1,1szuwinden. Aebnliches geschah mit den sieben andern Meilen-
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steinen. welche man behutsam, die Inschriften gegen den Boden 
zu, in einem der vielen Kellerräume diCht neben dem Brunnen 
gebettet und mit Erde zugedeckt fand. Der ursprüngliche Stand
ort. aller acht Säulen war offenbar ein sich an den Brunnen an
lehnender viereckiger Estrich, ehemals wahrscheinlich zum Schutze 
der Trinkenden leicht überdacht. Die Träger des Daches waren 
wol die acht Säulen, je eine an den vier Ecken und je eine da
zwischen an den zugehörigen Seiten. Ueberhaupt war der 50' 
tiefe Brunnen die Mitte der ganzen Anlage, die sich längs der 
Speyerer Römerstrafse vom N eckar bis an die heutige Mannheimer 
Chaussee hinzog. Wir haben hier eine kleinere Lagerstadt vor 
uns, wie sie sich in der Regel in der Nähe eines römischen Stand
lagers bildete. Ein solches lag aber unterhalb N euenheim und 
war durch eine Brücke mit den auf dem linken Ufer gelegenen 
"Canabae legionis" (Baraken der Marketender, Krämer und 
Händler [ canabenses ]) verbunden. Eine gröfsere Arbeit über alle 
bei Heidelberg aufgefundenen römischen Bauten, mit einem aus
führlichen Plan der ganzen Anlage vom Bau-Inspektor Schäfer, ist 
bereits im Druck. (Deutscher Reichsanz., Nr. 259.) 

141) In dem Pinkmt'schen Gute in Te r p i t z bei Oschatz, 
welches seit über 300 Jahren im Besitze dieser Familie ist, wurde 
am 19. d. M. bei Abbruch des Backofens ein Gefäfs mit einer 
Anzahl alter Gold- und Silbermünzen gefunden, deren Werth auf 
ungefähr 3000 bis 4000 m. geschätzt wird. Das älteste Stück trug 
die Zahl 1696. Ein Korrespondent der "L. Ztg." schreibt, dafs 
der Werth der Münzen auf 30000, ja sogar auf 45000-60000 m. 
geschätzt wird. (Saxonia, Nr. 8.) 

142) Nach dem "Oesterr. Vaterland" Nr. 282 wurde im Konak 
von Mostar eine grofse, schöne Kanone aufgefunden , welche die 
Türken in der Blüthezeit ihrer Herrschaft aus Oesterreich fort
schleppten. Sie hat auf der einen Seite die Inschrift: "Maxim. 
Sec. - archidux. Austriae Opus Frid. Christ Löffler;" auf 
der andern Seite aber steht: 

"Ich bin der Han, 
ein redlich Man, 
des (der?) kraben kan, 
dat Turken (wol Tbürme ?) und Mavren zu boden gan." 

S t ocker a u. C. M. B 1 a a s. 
143) Kassel, 12. November. Die "H. M.-Z. schreibt: Den 

unausgesetzten jahrelangen Nachforschungen des Metropolitans 
Dr. theol. H o c h b u t h da hier ist es gelungen, die seit 271 Jahren 
verschwundene sogenannte M a r b ur g er Agende v. J. 1527 wieder 
zu ermitteln. Dieselbe ist von ganz besonderer Bedeutung für die 
Reformationsgeschichte überhaupt, wie für die von Hessen insbeson
dere. Das Büchlein findet sich unter den reichen Schätzen der 
gräflich Stolberg'schen Bibliothek zu W ernigerode; ohne Zweifel 
ist ein weiteres Exemplar nicht mehr vorbanden. Die von Dr. 
Hocbhuth herausgegebene "Christliche ordenung, wie es zu Mar
purg in Hessen mit Tauffen, Sacrament reichen vnd mit Beten 
nach der Predigt gehalten wird, 1527", wird dem Vernehmen 
nach in diesen Tagen die Presse verlassen. Das Wernigeroder 
"Intell.-Bl." enthält folgende nähere Mittbeilungen über die Agende: 
Das Büchlein ist äufserlich sehr unscheinbar und befindet sich 
unter der Bibliotheknummer He. 97 4 in einem unter Graf Chri
stian Ernst neu in Schweinsleder gebundenen Octavband als 2. 
unter dem Titel "Christliche ordenung, wie es zu Marpurg in 
Hessen mit Tauffen, Sacrament reichen vnd mit Beten nach der 

Predigt gehalten wird. Marpurg 1527." Diesem unansehnlichen 
Schriftehen ist eine über die äufsere Erscheinung weit hinausgeh
ende Bedeutung beizumessen. Es ist dasselbe, nämlich: 1. das 
allerälteste im Hessenlande (Regierungsbezirk Kassel) gedruckte 
Buch; 2. ist es das erste Erzeugnifs der Druckerei der erst am 
30 Mai 1527 durch Landgraf Pbilipp den Grofamüthigen gegrün
deten Universität - der ersten, die als evangelische Hochschule 
eingerichtet wurde - daher es sich am Schlusse mit Nachdruck 
"gedruckt in der newen löblichen Universität Marpurg" nennt; 
3. ist dieser Wiegendruck der neuen evangelischen Hochschule 
eine ernste evangelische Kirebenordnung und von keinem anderen 
als von Dr. Martin Luther, in dessen Werken er aber bis jetzt 
fehlt, weil unser Schriftehen seit dem Jahre 1604 vollständig ver
schollen war und schmerzlich vermifst wurde. Das Büchlein ent
hält auch noch aufserdem ein paar Marburger Drucke reformato
rischen Inhalts aus demselben Jahre: misc. 1. Martin Luther, Ob 
man fur dem sterben fliehen möge; misc. 3. Was dem gemeynen 
volk nach der predig für zu lesen. Eynsetzung des Sacraments 
des leibs vnd bluts Christi. Die Verwaltung der gräflichen Bib
liothek ist übrigens keineswegs zum erstenmal in der Lage, der 
evangelisch- theologischen Wissenschaft in dieser Weise durch 
wichtige Unica aus der Reformationszeit zu nutzen, vielmehr haben 
seit mehr als 300 Jahren wissenschaftlieb gesinnte Grafen mit be
sonderem Interesse und Verständnifs gerade Schriften der evange
lisch-kirchlichen Literatur gesammelt und einzelne vom g-änzlichen 
Untergange gerettet. (Nordd. Allg. Zeitung, Nr. 272.) 

144) In Wintertbur ist seit einigen Wochen Gelegenheit 
gegeben, zu einer grofsartigen archäologischen Ausstellung vereint, 
eine Reibe interessanter und kostbarer Schätze der Vorzeit zu 
bewundern, welche theilweise in der Schweiz, meist in Wintertbur 
selbst, entstanden sind, oder zur Geschichte dieser Stadt in Bezieh
ung stehen. Von Prof. Ant. Seder im Auftrage des bistor.- anti
quarischen Vereins veranstaltet, sind ungefähr 9000 Objekte ver
einigt. Sie gliedern sich zunächst in eine Reibe von Kulturbildern, 
die in einem gothischen - , einem Renaissance- und einem Rococo
kabinet dargestellt sind, denen sieb ein indisches anschliefst und 
eine Reibe von Gruppen folgen, welche etbnographisehe Gegen
stände enthalten. 

Als zweite Abtheilung folgt die Geschichte einzelner Kunst
gewerbe, unter welchen die Typographie, die Metalltechnik (Gold
schmiedearbeiten, Zinn-, Kupfer- und Eisenarbeiten, Waffen), die 
Keramik (deren Entwicklung von den Zeiten der Pfahlbauten bis 
zu der glänzenden Ofenindustrie Wintertburs im 17. Jahrb. und 
zum Porzellan des 18. J abrhdts. reich vertreten) und die herrliche 
Reihe von mehr als 100 Glasgemälden vom 14.-18. Jabrh. am 
lehrreichsten und übersichtlichsten erscheinen. 

145) München, im October 1878. Die historische Commission 
hielt in den Tagen vom ~6. bis 28. Sept. ihre diesjährige Plenar
versammlung. An den Sitzungen batheiligten sich: der Vorstand 
der k. Akademie der Wissenschaften Stiftspropst und Reicbsrath 
von D ö 11 in g er, der Vicepräsident der k. k. Akademie der Wissen
schaften zu Wien und Direktor des geheimen Haus-, Hof- und Staats
archivs Ritter von Ar n e t h, der Director der preufsischen Staats
archive, GebeimerOberregierungsrath von Sybel, der Reichsarcbiv
director Geheimrath von L ö b er, der Geheime Regierungsratb 
W a i t z aus Ber lin, der Klosterpropst Freiherr von Li 1 i e n c r o n 
aus Schleswig, der Hofrath ProfessorSickelaus Wien, die Profes-
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soren Düm ml~r aus Halle, H eg el aus Erlangen, Wattenbach 
aus Ber1in, Wegele aus Würzburg und Weizsäcker aus Göt
tingen, der Director der hiesigen polytechnischen Hochschule Pro
fessor K 1 u c k h o h n und der Geheime Haus· und Staatsarchivar 
Professor Rockinger. In Abwesenheit des Vorstandes, Geheimen 
Regierungsraths von Ranke, leitete der ständige Secretär der 
Commission, Geheimrath von G i es e brecht, die Verhandlungen. 

Nachdem die vorjährige Plenarversammlung an Seine Ma
jestät den König die Bitte um Verlängerung der ihr zur Voll· 
endung ihrer Arbeit gestellten Frist gestellt hatte und diese Bitte 
in der huldvollsten Weise Gewährung fand, begann die Commis
sion ihre diesjährigen Sitzungen mit dem Ausdruck des freudig
sten und wärmsten Dankes für die hochherzige Munificenz König 
Lud w i g s 11. Sie fühlte, dafs sie gleichsam in eine neue Aera 
ihrer Thätigkeit eintrete, in welcher es ihr vergönnt sein werde, 
ihre umfassenden Arbeiten in würdiger Weise durchzuführen und 
zu ergänzen. Indem sie sich bewufst ist, Werke von dauerndem 
W erthe und grundlegender Bedeutung für unsere nationale Ge
schichte in das Leben zu rufen, hofft sie zugleich, in ihnen Monu
mente zu hinterlassen, welche allen . späteren Zeiten bekunden 
werden, wie die Könige Bayerns M a x im i 1 i an II. und Lud w i g II. 
mit beharrlicher Fürsorge und edelster Liberalität das Studium 
der Geschichte Bayerns und des gesammten deutschen Vaterlandes 

gepflegt haben. 
In dem Gefühle neuen Lebens beschlofs die Commission jetzt, 

die Zahl ihrer ordentlichen Mitglieder, was seit mehreren Jahren 
nicht geschehen war, durch einige namhafte Historiker zu ergänzen, 
wie die Ausführung von Arbeiten, die sie früher hatte zurückstellen 
müssen, aufs neue in Betracht zu ziehen. Auch die Unterstützung 
einer landwirthschaftlichen Schrift, die nicht ohne historisches In
teresse ist, glaubte sie nicht von der Hand weisen zu sollen, um 
ihr Bestreben, das Geschichtsstudium nach den verschiedensten 
Seiten zu fördern, an den Tag zu legen. 

Mehr als hundert Bände sind bereits durch die Commission 
veröffentlicht worden, aber kein Gasehaftsjahr ist reicher an neuen 
Publicationen gewesen, als das letzte. Seit der vorjährigen Plenar

-versammlung sind erschienen : 

1) Bayerisches Wörterbuch von J. Andreas Schmeller. 
Zweite, mit des Verfassers Nachträgen vermehrte Ausgabe, 
bearbeitetvon G. Karl Frommann. Lieferung XII. (Schlufs). 

2) Geschichte der Wissenschaften in Deutschland. N euere Zeit. 
- Bd. IV : Geschichte der Erdkunde von 0 s c a r P e s c h e l. 
Zweite vermehrte und verbesserte Auflage, herausgegeben 
-von S o p h u s Ru g e. - Bd. XVII : Geschichte der Mathe
matik in Deutschland von C. J. Gerhardt. 

3) Deutsche Reichstagsacten. Bd. VII : Deutsche Reichstags
acten unter Kaiser Sigismund, 1410-1420. Herausgegeben 
-von Dietrich Kerler. 

4) Die Chroniken der deutschen Städte vom 14. bis ums 16. 
Jahrhundert. Bd. XIV : Die Chroniken der niederrheini
schen Städte. Köln, Bd. III. 

5) Briefe und Acten zur Geschichte des dreifsigjährigen Kriegs 
in den Zeiten des -vorwaltenden Einflusses der Wittelsbacher. 
Bd. IV: Die Politik Bayerns 1591-1607. Erste Hälfte. 
Bearbeitet von Fe li x S t i e v e. 

6) Jahrbücher der deutschen Geschichte. - Philipp von 

Schwaben und Otto IV. von Braunschweig von E d u a r d 
Winkelmann. Bd. II. 1208--1218. 

7) Weisthümer, gesammelt von Jaco b Grimm. Bd. VII: 
Namen- und Sachregister, verfafst von Richard Schröder. 

8) Forschungen zur deutschen Geschichte. Bd. XVIII. 
9) Allgemeine deutsche Biographie, Lieferung XXVIII-..XXXVI. 
Aus den Berichten, welche im Fortgange der Verhandlungen 

die Leiter der einzelnen Unternehmungen erstatteten, ergab sich, 
dafs auch für das nächste Jahr eine gröfsere Anzahl neuer Publi
cationen zu erwarten ist. Zugleich erhellte aus diesen Berichten 
die überaus bereitwillige Unterstützung, mit welcher die Vorstände 
der Archive und Bibliotheken die Arbeiten der Commission zu un
terstützen fortfahren und durch welche sie aufs neue die Commis
sion zu gröfstem Danke verpflichtet haben. 

Wie im verflossenen Jahre die neue Ausgabe von Schmellers 
Wörterbuch zum Abschlufs gebracht ist, hofft die Commission 
bald auch die von J. Grimm begonnene Sammlung der Weis
tbümer vollendet zu sehen. Nachdem das vortreffliebe Namen
und Sachregister von Professor R. Sc b r öder vollendet ist, steht 
nur noch das von Professor Bi r 1 in g er in Bonn bearbeitete 
Wortregister aus. 

Das grofse Unternehmen: "Geschichte der Wissenschaften in 
Deutschland. Neuere Zeit" geht seiner Vollendung entgegen. Vor
aussichtlich werden im nächsten Jahre die Geschichten der Historio
graphie, der klassischen Philologie und der Geologie publiciert wer
den und die Geschichten der Physik und Medicin alsbald folgen. 
Von Anfang an war eine Ergänzung dieses Unternehmens für die 
früheren Zeiten in Aussiebt genommen und nur wegen äufserer 
Schwierigkeiten später aufser Betracht gelassen. Ein schriftlich 
eingereichter Antrag des Vorstandes , Geh. Raths von Ranke, 
regte jetzt die Ausdehnung der Geschichte der Wissenschaften 
auch auf das Mittelalter von neuem an und gab zu eingehenden 
Beratbungen Anlafs, als deren Resultat sich ergab, dal's es sich 
empfehlen würde, zunächst die Bearbeitung der Geschichte des 
deutschen Unterrichtswesens von den Anfängen desselben bis zur 
Mitte des 13. Jahrhunderts zu veranlassen und für eine erschöpfende 
Schrift über diesen Gegenstand einen gröfseren Preis auszusetzen. 
Sobald es tbunlich ist, wird darüber das Weitere bekannt gegeben 
werden. 

Das von Professor J. Weizsäcker geleitete Unternehmen 
der deutseben Reichstagsacten wird gleichzeitig nach verschiedenen 
Seiten gefördert. Der kürzlieb erschienene siebente Band ist der 
erste der Acten Kaiser Sigmunds; ihm wird sich bald ein zweiter, 
gleichfalls vom Oberbibliothekar Professor K er 1 er in Würzburg 
bearbeitet, anschliefsen. Für die Periode König Ruprechts arbeitet 
Dr. E. Bernheim in Göttingen unter Beihülfe des Dr. Frie
densburg, und auch von dieser Abtheilung steht ein Band in 
naher Aussicht. Für die Zeiten Kaiser Friedrichs III. sind die 
Arbeiten durch Dr. Fr. Ebrard in Strafsburg fortgesetzt wor
den; auch ist Dr. H. W i t t e eine Zeit lang an ihnen batheiligt 
gewesen. 

Auch die Arbeiten für die grofse durch Professor C. Hege 1 
herausgegebene Sammlung der deutschen Städtechroniken sind 
nach verschiedenen Riebtungen fortgeführt worden. Der zuletzt 
erschienene, vierzehnte Band brachte die Cölner Chroniken zum 
Abschlufs. Der 15. Band, die Chroniken der bayeriscben Städte, 
ist im Druck nahezu vollendet; er enthält die Widmann'sche 
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Chronik von Regensburg in der Bearbeitung vom Archivsecretär 
Edmund Freiherrn von Oefele, die Landshuter Rathschronik 
und Mühldorfer Annalen nebst Stadtrecht aus dem 14. Jahrhun
dert in der Bearbeitung des Archivassessors Dr. T h. H ei g e I, 
endlich Kazmair's Chronik von München, bearbeitet vom Reichs
archivrath von Muff a t; nur durch die schwere Erkrankung des 
Letzteren ist der völlige Abschlufs des Drucks verhindert worden. 
Aufserdern ist für das nächste Jahr die Edition des zweiten Bandes 
der Braunschweiger Chroniken durch Archivar H ä n s e lm an n in 
Braunschweig in sichere Aussicht genommen. Ferner hat der 
Herausgeber die Bearbeitung der Mainzer Chroniken begonnen 
und zu diesem Zwecke Dr. Robert Pöblmann als Mitarbeiter 
berufen. Die bisher noch unedierte Chronik: "Sagen von alten 
Dingen der erlichen Stadt Menze" aus der Mitte des 15. Jahr
hunderts, welche über die inneren Angelegenheiten der Stadt seit 
dem 14. Jahrhundert ausführlich berichtet, wird den Anfang dieser 
Publication bilden. 

Für die Sammlung der Hanserecesse bat der Herausgeber, 
Dr. K. Koppmann, neues Material theils durch einen längeren 
Aufenthalt in Königsberg, tbeils aus ibm übersandten Danziger 
Stadtbüchern gewonnen. Der Druck des fünften Bandes, welcher 
voraussichtlich bis zum Jahre 1415 reichen wird, ist angefangen. 

Von den Jahrbüchern des deutschen Reichs werden demnächst 
zwei neue Bände veröffentlicht werden. Der Druck der Jahrbücher 
Kaiser Lotbars des Sachsen, bearbeitet vom Oberlehrer Dr. W. 
Be r n h a r d i in Berlin, ist bereita weit vorgeschritten, und der 
erste Band der Jahrbücher Kaiser Konrads II. (bis 1031), bear
beitet von Professor H. B r es s 1 a u, wird alsbald beginnen. Die 
Bearbeitung der Jahrbücher Kaiser Friedrichs II. hat Hofrath Pro
fessor E du a r d Winke 1m an n in ßeidelberg übernommen. 
Auch für die Jahrbücher Heinrichs IV. und Heinrichs V. wird sich 
voraussichtlich ein geeigneter Bearbeiter jetzt gewinnen lassen. 

Für das umfassende Unternehmen der Wittelsbach'schen Corre
spondenz im sechzehnten und siebzehnten Jahrhundert sind die 
Arbeiten regelmäfsig fortgesetzt worden. Für die ältere pfälzische 
Abtheilung, namentlich die Correspondenz des Pfalzgrafen Johann 
Casimir, hat Dr. Fr. von Be z o 1 d theils aus den hiesigen Archiven, 
theils aus den handschriftlichen Schätzen der Bibliötheque nationale 
zu Paris neues werthvolles Material gesammelt; andere Bereicher
ungen wurden durch eine Reise nach Zürich und die überaus libe
rale Mittheilung von Actenstücken aus dem Archiv des Herrn 
Grafenvon D ohna- Schlo bitten gewonnen. Die Correspondenz 

des Pfalzgrafen J ohann Casimir ist auf drei mäfsige Bände berechnet, 
von denen der erste im Laufe des nächsten Jahres im Manuscript 
vollendet werden wird. Auch für die unter Leitung des Geheim
raths von L ö her stehende ältere bayerische Abtheilung sind die 
archivalischen Nachforschungen fortgesetzt worden. Dr. A. von 
D ruffel fand wichtiges neues Material theils in den hiesigen 
Archiven, theils bei einer nach Wien unternommenen Reise in dem 
dortigen k. k. Haus-, Hof- und Staatsarchiv und in dem Archive 
des Ministeriums des Inneren. Die Bearbeitung des Materials für 
den zweiten Band und die diesem entsprechende 2. Hälfte des drit· 
ten Bandes der "Briefe und Acten zur Geschichte des sechzehnten 
Jahrhunderts" ist jetzt soweit fortgeführt, dafs der Druck des 
zweiten Bandes beginnen konnte und seinen regelmäfsigen Fort
gang nehmen wird. Die Arbeiten für die jüngere pfälzische und 
bayerische A btbeilung, geleitet von Professor Co r n e 1 i u s, waren 
besonders auf die Vollendung des vierten Bandes der "Briefe und 
Acten zur Geschichte des dreifsigjährigen Krieges" gerichtet. Man 
hoffte, in demselben eine vollständige Darlegung der bayerischen 
Politik in den Jahren 1591-1607 geben zu können. Aber der 
Stoff erwies sich so umfangreich, dafs in dem jüngst erschienenen 
vierten Bande nur die erste Hälfte veröffentlicht werden konnte, 
der aber in Jahresfrist die zweite folgen wird. Der Bearbeiter 
dieser Bände, Dr. Fe I ix Stieve, wird alsbald im Interesse der 
Arbeit eine Reise nach Wien und Brüssel unternehmen. 

Die Allgemeine deutsche Biographie hat unter der Redaction 
des Freiherrn v o n Li 1 i e n c r o n und des Professor Weg e 1 e re
gelmäfsigen Fortgang. Mit der 31:$, Lieferung ist der siebente 
Band zum Abschlufs gekommen; auch vom achten sind bereits 
mehrere Lieferungen gedruckt. 

Die Zeitschrift: "Forschungen zur deutschen Geschichte" wird 
in der bisherigen Weise unter Redaction des Geh. Regierungsraths 
W a i t z , der Professoren Wege I e und D ü m m 1 er auch in Zu· 
kunft fortgeführt werden. 

Leider erfuhr die Goromission noch vor dem Schlufs ihrer 
Sitzungen, dafs sie ein langjähriges, ihr wertbes Mitglied durch den 
Tod verloren hatte. In der Frühe des 28. September starb der 
Reichsarchivrath Aug. von MuffQ.t, der als aufserordentliches 
Mitglied der Commission seit ihrer Begründung angehörte und im 
Jahre 1863 zum ordentlichen Mitglied ernannt wurde. An den 
Bestrebungen der Commission nahm er unausgesetzt Antheil, und 
noch seine letzte Arbeit war für eine ihrer Publicationen bestimmt. 

A. n Cr a g e. Mone citiert in seiner Zeitschrift für die Geschichte des Oberr·heins, Band 13, S. 64 ein Manuscript, betitelt : 
"Müller's Ordensgeschichte der Franziskaner der Provinz Strafsburg", mit dem Beifügen, dafs sich dieses Manuscript in der Univer
sitätsbibliothek zu Würzburg befinde. Auf Anfrage an Ort und Stelle hat sieb jedoch gezeigt, dafs sich diese Scqrift dort niemals 
befunden habe. Es unterliegt nun keinem Zweifel, dafs besagte Monographie für die Geschichte des Elsasses und die Forschungen 
in dieser Richtung von hohem Interesse wäre, und ergeht hiemit an diejenigen geehrten Herren, welche etwa in der Lage sein sollten, 
über den Standort dieser Schrift Aufschlafs zu ertheilen, die ergebenste Bitte, von dieser ihrer Wissenschaft gütigst dem germanischen 
Nationalmuseum Kenntnifs geben zu wollen. 

Verantwortliche Redaction: Dr. A. Essen wein. Dr. G. K. Frommann. 
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