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Redaction des Anzeigers.

A u g u s t E s s e nw e i n
,
I . D ir ekt or des g erma n i sch en Mus eums .

G e o r g K r l F r 0mm a n n D r. ph il . , H . D irektor und V o r s tand d e r B1bh oth ek.

A u gu s t v. E y e D r. ph il . , Vo r s tand d e r kun s t und k u l turge s ch i ch tl i ch en S ammlungen.

B e i t r a g e
zu vorl i eg end em Band e haben g e l i efe rt

B aade r ‚ Jo s., k. Arch ivrath , in Munch en .

B a r tsch , K .
,
D r.,
Pro fes sor an d er Un ivers it ät z u H e ide lb erg .

B e rgau , R .

,
Pro fe s so r an d er K unstg ewerbscbule in Nürnb erg.

B icke ll , L .
,
R eg ierungsr e ferendar , z u Marbu rg i . H .

B t
'

rh
'

nger , A .

,
D r., Pr ivatd ocent an d er Un ivers i tät z u B onn ,

D ümmler, E rnst
,
D r., Pro fesso r an d er Un ivers i tät zu Ha l l e a. S .

F a lk, D r.
,
D omkap lan, in Worm s .

F leg le r, A . ,
Dr. , A rch ivvorstand d es ge rm an . Museums.

F ranck, Ho fgerich tsadvokat , in Darmstadt.
G o l ze , L.

,
D r.

,
G ym n as ia l l eh r e r , in S e ehau s e n i . d . A l tmark.

G rotefend, H .
,
D r.

,
Arch ivbeamter

,
in Breslau.

H ektor , E nn o , Bib l ioth ekssekretär d es german . Museums .
H oh enloh e Wa lde nburg , F ü rs t F r i ed r ich Kar l , D urch l„ in K upferze l l .
K ern , T h eod . v .

,
D r.

,
Pro fe s so r an d er Un ivers ität z u F re ibu rg i . Br.

K oh l er , Ob erst un d Commandant d es niedersch les . Fe ld-Art i l lerie
Regimen ts N r. V

,
in P o s en .

La tendorf, F riedr.
‚
D r.

, G ymnas ia l l eh rer , in S chwer in .

Lochne r , G . W. K .
, D r. , qu. k. S tudienrektor u. S tadtarch ivar

,
in

Nürnb erg .

O elsner, T h .
,
Redakteur d es Rüb ezah l

,
in Bres lau .

S aue r , kg ] . Arch ivsekretär, in Münster .
S chn eide r

,
F riedrt , D ompräbendat, in Mainz .

S ch röde r, Karl , D r ., in Leipzig .

S ch röer , K . Jul ., D r.
, Profes s or, in Wi en .

S ch u ltz
,
Alwin

,
D r. , Pr ivatdocent an d er Un ivers i tät z u Bresl au.

S eyle r, Gustav , in Würzburg .
S teffenhag e n , Dr . , Custo s d er k. Un iv .-B ib l iothek zu K on igsb erg i . Pr.

S t—z
'

llfri ed — R a ttom
'

l z , Rud ol f G raf v .
,
kg l . pr. Wirk l. G eh . Rath

,
O b e r

cerem onienmeister etc.
,
E xc .

‚
in B erl in .

S to ll wrg Wern ige rode, G ra f Both o , Er laucht , in I l s enb urg .
Wa l tenbach , Wi lh .

,
Dr .

,
P ro fe ss o r an d er Un ivers i tät z u H idelberg .

Wil l , C o rn e l iu s , D r . , fürstl . T hurn und T ax is ’scber Arch ivar , in
R egen sb u rg.
Wolff; J . A .

,
Rek tor

,
zu Cal car am N ied e rrh e in .

Alph abe tis ch eé?l eg i ster
a ch tz eh nten Bande de s Anz e ig ers fii r K unde de r deutsch en Vorz e i t.

I . A u f s ä tz e u n d N o t i z e n .

A helv i ngen , U l ri ch von
,
s . G rab s t e in .

AHer th ums/cunde, h o h e n z o l l e r i sch e : Leh ensh ofnamen. 344 .

A nfrag e , (e i n e Li ed e r samm lu n g d es 16 . Jahrh . betr). 63 f.
A nfrag e , h e ra ld i sch e (m i t A bbi ld ). 3 1 f.
Apho ri smen , sph ragi stisch e : (m it A bbi ld ). 73 H. 126 ff. 204 (Y. 225 ff.
Aph o ri sme

_

n
, sph rag is tisch e N o t iz en un d B e r i ch tigunge n zu d ens e lb en (m1t 260H .

A s tronom ie , 8 . U h r,

Bambe rg , 8 . D ürer .

Ba ur ech nung , s . F r iedb e rg
.

Baye rn, 8 . Jud en .

Be iträ g e , zu r Kunst und K u l tu rge s ch i ch t e vom B egi n n d es 15. Jah r
h underts . 1 ff. 33 H

'

.

B eme rkungen , spra ch l i ch e , z u den E xcerpten au s Bres lau e r S tadt
büch ern . 13 l 51

Be rlin
,
s . D urer.

B e rnha rdus Pa lpanista. 280.

B e l l s l a l t
, g o th isch e , im g ermanisch en Mu seum (m i t Abb i ld .) 297 H

‘

.

B ra unschwe ig : D om
, 8 . F ig ure n .

B res lau : Bernhard inerklo s te r. 96 .

B res lau : S tad tbüch e r
,
s . E xcerpte .

Il ruch s l üc l: e ines Pasqui l ls auf d en E rzbi sch o f G ebh ar d Truch ses s
vo n K öln. 239 f.

Buch c a
‘

nba nd vom B eg i n n d e s 17. Jah rh . in d er B i bl io th ek d es ge r
man . Mu se um s (mit 168.

C n
'

s c
'

o Ja nus
, late in i sche r , d es 13 . Jah rh underts . 206 f.

C u
‘

su
'

o Ja nus
, d er Z niner’

sch e vo n 1470 ,
und d ie N achd ru cke od er

Wiederho lung en d es s e l ben im 16 . Jahrh und er t . 135 {T.
C l

'

5 1
'

ojmw s
, La urea .

C omm iss ion , h i s t or i sche, bei der könig l . b ayern Akad em i e der Wis
sensch aften : 12 Plenarve rsamm lung. 3 25 ff.

C onjec turen zu Hugo
’ s v on T r im b e rg Laurea sanctoruni . 65 PF.

(
'

opernic us : B i t te um Nachwe i s e in es C itats de sse l ben . 859 f.

D ich te r
,
e in unbekann ter münsteriscber. 208.

D resde n : kg l . B ib l i o th ek, 53. Dürer.
D —il rer

‘

sch t3 Porträtzeichnungen zu B e r l in
,
Bamb erg un d We imar

(m i t Abb i ld ) . 80 {T .
, 89 H

"

.

D urer
'

sch e Ha n d s ch r i ften und Handzeichnungen in d . k. B ibl i o th ek
zu Dre sd en . 269 H

‘

.

E lisabe th , H e rz og i n von Luxemburg , und B e r th o ld T uch er. 9 1 ff. ,
12 1 H.

E llwang en : St i ftsk irche
,
s . G rab st e in

E x cc rpl e au s B res lauer S tadtb iich ern ,
bezug l ich der Privatal ter

thüm er. 12 H.
, 44 H. , 75 H.

, 100R
‘

,

E r ee rp le, 3 . Bemerkungen .

F chdcwesen. 238 f.

F cuc rum[]en ‚ zur G e s ch i ch t e dere. z Berich tigung zu S p . 381 des

Jah rg . 1870 19 1 f.

F e :t ercc a”ert ‚ 8 . Nachrich ten .

F ig uren H e in r ich ’ s des Löwen und se in er G emah l in Mech ti ld au f
deren Tumba im D om e zu Braunschwe ig (m i t 6 fl

'

.

F l eckenbüch lc in, Md ch ing er, aus dem 15 . Jahrhundert. 235 if.
F r iedbe rg , S ch lo l

'

s : Baurecbnung . 267 11 .

F ürs tenbe rg , s . R ech tsa lterth um .

G ebha rd Truc hs cfs, E rzbi s ch o f von I( o ln ‚ s . Bruch stück .

G edic h t
, unbekann tes mi t te lniederlii ndisch es , über den troj an i schen

Krieg:
G e ric/cl sncc rkLcug e , 8 . Sammlung .



Al phabet i s ch e s R eg i s ter zum Anze iger fur K unde der deut sch en Vorz eit.

G eschü l se, a l te , z u Kopenhagen . 1 17 f.

G rabs tein des H e r rn U l r i ch von A h e lving en in der St iftski rche zu
E l lwangen (m i t 40 ff.

G rabstei n Wi lhe lm’ s I I . von R echb e rg in der S tiftsk irch e zn E l l

wangen (m it Abb i ld ). 361 tf,

G unth e r, B i s ch of (von K ö l n }, 3 . Lobged icht .
H afs , Conz. 140ti ., 170H .

H ei nri ch der Löwe und se ine Gemah l in Mech t i ld , 3 . Figuren .

H e ra ldik, 3 . An frage.

H oh enzo l lern, s. A lterth umskunde, s . R ech tsal terthum .

H ugo v. T r imberg : Laurea sanctorum ,
s . C onjecturen.

H üt dich ! E in Li ed von Luther. 375 f.

Juden : zur Gesch ich te ders . in Bayern .

K lenkoli , Johannes . 207 f.

K öln : Gebhard T rucbse l's , Erzb isch of, s , Bruch stuck.

K op enh agen , 3 . G esch ü tze.

K ri eg , t roj an i scher : m ittelniederland. Ged icht uber dene. s. Gedich t.
K ul turges ch ich te, 3 . Be i t räge.

K uns tgesch ich te , S . Be it räge .

Laura : sanctorum : z u ders . und dem C isiojanus .

Leh ensho/
‘

namen
,
s . A l tertbumskunde.

Li ed von Luther, s . H üt d ich !
Ln

'

edersamm lung des 16 . Jah rh _ ,
3 . An frage.

Lo bgeda
'

ch t auf B i scho f Gunther. 10f.

Luth er : e in L ied von dems .‚ s. H ut di ch !
Ma inz : Dom . 322 f.

Ma rner. 88.

Me lch ingen , s . F l eckeubuch l ein.

fil üns l er, s. D ich ter .
Museum

,
german i sch es : Jahresber icht f. 1870 ; Ex tra-Be i l . z u N r. 2 .

Mus eum, german J ah resconferenz des Verwa l t ungsaussch usses. 255 f.
Museum ,

german i sches : s . Bet t statt .
Museum

,
german i sches : s . Bucheinband.

Mus eum,
germani s ches : 3 . Sammlung.

175 f.

308

1 1 . L i t e ra tu r A n z e i g e n .

D ie neueste D ü rer — Li teratur . 250H
‘

‚

Neuere Ersch e inungen der Kultu rgesch ich te . 187 ff.

K uns tgesch ich th
'

ch e Ersch einungen des Jah re s 1870. 23 ff.

B ock
‚
F r.

,
der Kun st und Re l iqu ienschatz des K ölner Dome s , m i t

v i e l en Ho lz s chn i t ten er läutert un d m i t bes chre ibendem Texte
v ersehen . 5 9 f.

Buch ne r, W.
‚
Leben sbi l der beruhm ter deutscher Manner fur die

Jugend und das Vo lk . 290 f.

Bü low, G . V . , G esch ich te des Wappen s des Gesch lech t s v . Bul ow . 2 19 .

D ecke r , R ichard ‚
Conrad v on H o ch staden

,
Erzbi schof von Kö ln .

1238 — 126 1. 1 15 f.

E sse l len , M . F .

,
Anhang zu der Sch ri ft : G esch ich te der S i g ambern

und der von den R öm ern bi s zum J. 16 n . Chr. im nordwes t
l i ch en Deut sch land gefü h rt en Kriege . 389 f.

F a lk‚
V . A . Fran z , die B i ldw e rke des Wormser Doms. 289 f.

F ranklin, O tto , Sen ten t iae curiae reg iae. R ech t5 9prüch e des Re ich s
h o fe s im M i t tela l ter 32.

G egenbaur , das K loster Fu lda im Karo l inger Zei tal ter. 387 f.

G rä sse‚ J. G . T h é odore
,
gu ide de l ’amateur des obj e ts d ’ar t et de

curi os it é ou co l l ec t ion des m onogramm es , des principaux sculp
teurs eu p i err e , méta l et bo i s , des ivoi riers . 289 .

G rau l o/f, F . H .
,
D e tm er des F ranciscaner Leseme i s ters Chronik . 39 1 f.

H agen ,
Karl ‚ die auswärtige Po l i tik der E idg enosseusch aft , vor

nehm l ich Berns in den Jahren 16 10— 16 18. 32.

H a upt‚ Mori z ‚ S .
“

'

e ib ‚

H ä ul le , Ch r. , G enea l ogie des erlauchten StammhausesWi t te l sbach . 94 f.

H e rmens , J. der O rd en vom he i l . Grabe . 60 f.

H e rzog . H S chweizersag en. 155 .

Jäg er , H .
,
s , S chwerdt , H .

K e lle r , Adal bert von ,
zum h undert sten Bande der B ib l i o th ek des

l itterarisch en Verein s in S tut tgart . 93 f.

K orn , G eo rg , Bres lauer Urkundenbuch . 2 17 f.

K uns tsamm lungen ,
d i e

,
Sr . Maj e s tät des Kön igs Kar l ’ s XV . von

S chw ed en u . N o rw egen zu S to ckh o lm u. U lriksda l . 357 f.

Let
'

l ner
‚
Qui rin

,
die hervorrag end sten Kun s twerke der S ch atzkam

m er des ö s terre ich i sch en Kai serhauses . 29 1 f.

Lind, Karl , ein Antiph onarium m i t B i lderschmuck aus der Zei t des
XI . u . X11. Jah rh .

,
im S ti fte S t. Pe ter zu Sa lzburg befindlich . 2 19 f.

Lübke, W i lh e lm ,
Gesch ich te der Architektur von den al testen Z ei «

ten b i s zu r Gegenwart . 3 19 f.

Lübke, Wi lh e lm , Gesch ichte der Plas t ik von den al testen Ze iten
b i s au f die Gegenwart. 3 19 f.

Lü tzow , Carl F A . v .
,
die M ei s terwerke der K irchenbaukun st.

E ine Dars te l l ung der G esch i ch te des christ l i chen Kirchenbaues
durch i h r e h aupsäch l ich sten D enkmä ler . 3 19 f.

Maurer
,
G . L. v.

,
Gesch i chte der Städteverfassung in Deut sch

land . 159 .

Moor
,
C onradin v .

,
Ge sch ich te von C urratien und der Repub l ik

„g e

m e in er d re i Bünd e“ (Graub ünden) . 855 ff.

O rtwein, A .
,
Nürnberg’s Renai s sance . E in e R e ih e Aufnahmen von

Obj ectem au s dem Gebiete der Kunst und des Gewerbes . 292 .

Pfannenschmz
'

d , H e in o , das We ihwasser im heidn i schen u. ch ristli

ch en Cu l t us
,
un ter besonderer B erück s ichtigung des german i

schen A l terthums . 155 ff.

S chmid, Andreas , D er chr i s tl iche A l tar un d sein S chmuck . 389 f,
S ch neider

,
F riedr.

,
der h e i l ige Bardo , Erzb i s chof v on Ma inz von

103 1 105 1 . 1 15 .

S ch n e ider, F riedr. ‚
die Bauge sch ich te des Mainzer Domes vom Jahre

1159 — 1200. 1 15.

S chne ider, F ri ed ri ch ‚ die Krypta des Mainzer Dom s und die Frageih r e r W iederhers te l l ung. 385 ff.

S chw erdt , H .

,
u. H . Jäge r , E i senach un d die Wartburg m i t ih ren

M erkwurdigkeiten u . Umgebungen . 290f.

S e ebe rg , J .
,
( l i e Juncker von Prag und der S tra ß burger Munster

h an. 328.

S olger , E . ,
der Landsknech tsobrist Komm t von Bemelberg ‚

der

k l e ine H efs . 1 13 .

S ti l lfrz
'

ed, Rudol f, gesch ich t l i che Nachri chten vom G eschlechts S t il lfri e d von Rattoni tz . 1 13 f.

Wa ttenba ch
,
W.

,
das Schr i ftwesen im M i t tel al ter. 249 f.

Wa l terz
'

ch , der d euts che Name G ermanen u , die e thnograph i sche
Frage vom l inken Rhe inu fer. 1 14 f.

Wocel , Joh .

,
Wel is law ’

s B i ld erb ib e l au s dem dreizehn ten Jah rhun
dert. 888 f.

Von dem übe len w e ibe ; e in e al tdeutsche erzah lung m i t anmer
kung en von Mor i z Haupt. 2 18 f.

N ach rich ten uber die al teren F euerwafl'

en im S chl oß zu Wernige
rode . 69

N ürnberg , 3 . Ordnung.

O el
_qemä lde, zum Verkauf angeboten . 32.

O rdnung oh man die Stadt Nüremberg beleg ert w ie man si ch da
rjnnen hal ten sa l , 1430. 16 1 ff. , 193 ff.

O rg el, m i ttel a l ter l iche, z u O stbevern . 199 H
‘

.

O stbevern, s . Orgel .
Pasqui l l, s , Bruch stuck.

P leydenwurf, Hans. l 1 f.

Pleydenwurf, Hans , und die Se inen . 278 ff.

Prognosticon für das ganze Jahr . 88.

R ech be rg , Wi lh elm I I . von, s . Grabstein .

R ech tsa lterthum
,
furstenberg isch

-hohenzol ler i sches
,
vom 1 1610 138 ff.

R eime
, latein i sche , des M i t te l al ters , VII I — XVIII . 47 f. , 104. 130f.,

202 f. , 23 1 ff., 263 ff. , 305 111, 339 372 f.

R epar l z
'

tz
'

on der Mannsch afl
‘

t zu Fup und Pferdt pr. 10000 Mann
etc. 336 ff., 371 f.

S ammlung von Ger icht s und Strafwerkzeugen im german . Museum
(m i t 329 if.

S chwimmappara te, s . T auch erapparate .

S phragz
'

stz
'

k, s. Aphori smen .

S prüch e . 240.

S l rafwerkzeuge , 8 . Samml ung .

Tauch er und S chwz
'

mmappara te, m i tte lal terl iche (m i t Abb i l d) . 257 E.

T intenrecepl e, zwe i m i t te la l terl iche. 374 f.
Truch se/s , Gebhard , Erzb i s chof V . Kö ln , 8 . Bruch stü ck .
Tuch er, Berth ol d , 8 . E l i sabeth .

Uh r , astronom i sche. vom Beg inn des 16 . Jah rh . (mi t Abb i ld ). 96
Vz

°

s cher, Peter. 280.

Weimar
,
8. D ürer .

Wi tte lsbach er
, ein j unger. 374.

Wernigerode : S ch lofs das ., 8 . Nachrich ten .

Z aubermz
'

l te l. 301 ff.



N ürnb e rg . D as A b onnement de s B l at
te s

,
w e l ch es al le Monate ersch e int , w ird

g anz jährig ang enomm en un d b eträgt nac h

der neuest en Po stc onvention be i a l l en Po st
ämtern und Buch h andl un g en Deuts ch lands
inc l . O e sterre ich s 3 6. 3 6 kr. im 24 fi .

-F ufs

oder 2 T hl r. p reufs .

F ür Frankreich abonn i ert man in

S trafsburg b e i C . F . Schmi dt , in Pari s be i
der deutsch en Buch h andl ung von F .K li nck

s ieck , N t . 1 1 ru e d e L ill e
,
oder b e i dem

Neue F o l ge

Po stamt in K arl sruh e ; für Eng land bei
W il l iam s N org ate ,

1 4 Henr ietta-StreetCovent - G arden in London ; für N ord
Amerika be i den Po stämtern Bremen un dHamburg .

A ll e für das g erman . Museum be

stimm ten Sendun g en auf d em W eg e desBuch h andel s w erden durch den Commi s
s iouär der li terar.

- art ist. A nstal t de s M u

seum s
, F . A . B r o o k h a u s in Leipzi g , be .

fördert.

.A c h tz ehnt er Jahrgang.

0BGAN I) S GERMANIS CHEN MUSEUMS .

Januar.

Wissenschaftliche Mittheilungen.

Beitrage zur K unst und K ul turgesch i ch te vom Be

ginn des 15 . Jah rhunderts.

M ehrfach i s t im Anze iger (Jah rgang 1870, S p . 145 ti
"

. und

3 54 H.) von einer H and sch r ift der G ö tt inger U niversitätsbibl io
th ek au s dem Jah re 1405 die Rede gewesen und d ieselbe
nach der B edeu tung

,
wel che sie für die Gesch i ch te der Feuer

wati"en hat
, gewurdigt worden . E s i s t un ter Hervorheb ung

der ko s tb a ren M iniaturgemalde , wel che s ie enthal t, wenigs ten s
im All gemeinen auch sch on auf die Au sbeu te ,

die sie für d ie

Kun stgesch ichte b ietet
,
h ingedeutet worden . D ie mannigfachen

Dars tell ungen a us anderen B ereichen des Leben s , wel che s i ch
den abgeb il deten G egenstanden der Kr iegführung , der da s
Werk haup tsäch l ich gewi dme t i s t

‚
ein reihen

,
s in d n ich t m inder

in teressan t
,
un d so dürfte es gerech t fer tig t sei n , n och e i nmal

darauf z u rückz uk ommen .

L ei der i s t d as Buch nich t meh r vol lstandig ; a u ch hat

e ine unbefugte Hand
,
wahrscheinl i ch die eines K i ndes

,
wel chem

das sel be v on e inem früheren B es itzer als B il derb uch ubergeben

sein mag
,
manche der bes ten Malereien du rch U eberstreichen

mi t r other T inte oder d u rch Nadel s t iche verd orben . Ein neuer

E inband
,
etwa au s der Zei t von 1 600

,
ha t es auch n ich t rol l ig

unangeta ste t gel a s sen . D och i s t die al te O rdnung
,
d urch eine

E inthei iung in zehn , s te t s m i t ei nigen Versen e ingelei tete C a

p i tel contro liert
,
z ieml ich eingehal ten . Immerh in bl eib t

,
wa s

die H er stel l ung der Hand sch ri ft bet rifft , manches R äth selhafte
ungclost. War der Ver fa s ser zugleich auch Z eich ner wen ig
sten s eines Thei les der B il de r ? Waren d iese oder der Text

das U rsprung l ich e und a l s die Haup t sache angesehen ? E s
kommen Zeichnungen vor, un ter wel chen der für die E rkl arung
offen gel a s sen e Raum unbes chr ieben gebl ieb en ; S ch ri ftsteiien;
uber wel chen die erganzende Abb il dung feh l t . B ei de s in d
ohne eingeha l ten

'

es System so i n einander gefugt , dafs m an

s ieh t
,
wie s tet s n ur der e in zel ne Fal l in ’ s Auge gefafst wo rden .

Manch e Sei ten sin d ganz l eer gel a s sen , andere en th al ten nur

Abth ei luugsl inien ,
wel ch e Dar s tel l ung und E rlauterung t rennen

sol l ten ; ein i ge Male s agt der S ch reiber n ur
,
dars er die le t z

tere n i ch t sel b s t geben wil l und die E utz ifi
"

erung der vorge

s tel l ten Geheimn i s se dern B es chauer überl a sse. E ine wei tere

F rage wä re die nach der O riginal itat des Werkes
,
wel che be

sonder s ei ne Hand sch ri ft in der Ambraser Samml ung z u Wien
m i t Abb i l d ungen anregt

,
die zum Thei l denen der G ö t t inger

ahnlich
,
z um Thei l glei ch s in d

,
ohne dafs doch die e inen neben

den an deren al s C epieen erklart werden k onn ten .

‘D ie Abb i l d ungen des vo rl iegenden Manuscriptes s i nd in
nach steh endcr Wei se verth eilt. D ie ers te Sei te zeigt in e in

fach mi t gel ber L asur farbe überdeck ter F ederzeiclmung einen

gro ß en Vogel
,
an G estal t einem Adler ähnl ich

,
m it l an gem

Schupf auf dem K opfe , wie gegen Au sgang des M ittel al ter s
haufig der Ph önix abgeb i ldet wu rde. D er unter dem Vogel
m i t r o then L in ien fur e ine Schri ft um sch l o s sene Raum i s t unau s
gefül l t und seine nah ere B eze i chnung, d ie ohne Zwei fe l d or t zu
suchen gewesen wäre ,

mangel t un s s om i t ; auch feh l t d a s den
Phön ix son s t fa s t ausnahm sl o s beglei tende b rennende N es t , aber
w i r i r ren wol n ich t

,
wenn wi r ihn t r ot zdem dafür erk l ä ren

,
und

zwa r
,
eben wegen der feh lenden Beigabe

,
für den wiedererstar»
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denen Ph onix , der dem Werke gew i s serma ß en a l s Symbo l o der
T i telv i gnette vorgesetz t i st. D er Ver fas ser sp r ich t von seiner
Arbei t m i t gro ß em S elbstbewufstsein ,

wie er es ja auch in

der glei ch fo lgen den Vorrede als Noth un d H ulfsbuch der

ganzen deu t schen Nati on , dem K ön ige Ruprech t an der Sp it ze,
glei ch sam widmet , s o dafs wi r die M ein ung , i n wel cher er je
nes Symb o l an die S t i rne seines B uches setz te , un schwer sr

rathen können . E s folgen so dann auf S . 6 3 b i s 10 h sech s
Planetenfiguren (die funfte , die Venu s , i s t vo r der Bezeich

n ung der Bl ä tter au s dem B uche ausgeschni t ten) m i t den ent

smechenden T h ierkreiszeichen ; jene R eiterfiguren im Zei t

k05tume ,
auf wel che wir spater zuruckkommen werden . An

sie sch l ie ß t s i ch auf S . 1 1 b e i ne mannliche F igur m i t ei nem
gr o ß en S peereisen i n den B anden , da s neben einem kabbalisti
s chen M on ogramm die B ez ei chnung „M eufa to n “ t r ägt , und
gegenüber ein s iebenter Rei ter m i t gro ß em , goldgestirntem

Banner , der in der Un ter sch ri ft a l s Kon ig A lexan der angege

ben wi r d . B lat t 13 — 17 und 1 9 - 5 1
,
wel che die er s ten bei den

Cap i tel um fa ssen , stel len K r iegswerk zeuge ver sch iedener A r t
und i n ein igen Fa l len auch deren Anwen dun g dar . D iese R ei
h enfolge , die an s ich sch on wen ig z usammenhängend is t , wir d
auf 8 . 18 a durch den Kampf zwei er Geharn isch ter unterbro

chen , an wel chem die Wirkung des blenden den S onnen schein s
in Bez ug auf die S tel l ung der Kämpfenden gezei gt wer den

An d iese. Abtheilung s ch l ießt s i ch e ine an dere al s dr ittes
Cap i tel

,
wor in al ler lei techn i sche Kün s te i n H in s i ch t auf das

Wa s ser abgehan del t werden . An der Sp i t ze i s t unter den
einl ei tenden Ver sen b i l dl ich der B eherr scher des Wasser s, S a
latiel

,
in Engel sges tal t m i t; zwe i ausstromenden Urnen vorge

füh r t . C onstructionen fur S ch ifi
‘

e un d S ch iffbrucken ,
Wa sser

lei t ungen , S chwimm un d Tauchapparate
,
S chopf un d Muhlen

werke ,
H eber u. dgl . machen den fo l genden Inhal t b is S . 66 a

aus. Da s vier te Cap i tel , wel ches B la t t 67 b i s 72 umfa ß t , h an
del t v on der Belagerungskunst o der v ielmeh r v on der Kun s t ,
Mauern von B urgen un d fes ten S t ädten zu bes teigen , un d gib t
aus sch l ie ß l i ch L ei tern , zum Thei l i n Verb in dun g m i t den z u
er steigen den T hürmeu o der in Dar s te l l ung ih rer ein zel nen , zer

legten Thei le. Cap itel V . behandel t au f B lat t 73 b i s 81 die

„
a r s b a l i s tar i a “ un d gib t neben Armbr üs ten un d den zum

Spann en der sel ben geh ö ri gen Winden auch Abb i l d ungen gro
fserer Wurfgescho s se sow ie des sogenann ten Z iegenbar tes , einer

geb ogenen Sch ut zwan d zur B eobach tung un d Besch iefsung des

Fe indes ; Cap i tel V I . , n och im Ansch iufs an die v o r igen
,
die

V ertbeidigung der B urgen un d br ingt auf Bl . 82 b i s 89 die
An s i ch ten von so lchen und ver sch iedenen Ar ten , die Fe in de da
von ab zuhal ten

,
o der beim Angriff i n die Fal le zu l ocken

‚
da

runter auch die ergotz l iche S cene , wie durch ein au sges tel l tes
F afs Wein K r iegs leute t runken gemach t und von B auern , wel
ch e im H in terhal t gelegen , er sch l agen werden , und eine andere,
wie auf ein i n ei nem H oh lwege vo rd r ingendes Heer ein m i t
S teinen bel adener Wagen he'

rabgel as sen wi rd . Im s ieben ten

fä

Cap i tel , welches die Bl a tter 90 b i s 98 umfa ß t , werden eine

Anzah l G eheimm i t tel angegeben
,
um L ich t

,
Kerzen und Fackel n

zu berei ten , z um Thei l m i t übernaturlicher Wirkung . Es in te
ressieren i n demsel b en wen iger die angegebenen Recepte , di e

s i ch kaum v on denen un ter schei den
,
wel che wir i n j ener und

der folgenden Zei t auch son s t vorgesch rieben finden
,
al s die

beigefügten I l l ust rat i onen
,
die z u den bes ten Malere ien des

B uches geb oren und Man ches vor Augen führen , wa s der V er
fasser n ich t grade beab s ich t igte

,
wa s für un s aber wich tiger

i st ‚ als das , was z un äch st seinem Zwecke en tsp rach . Wir ha

ben da z uvo rder s t wieder d re i Rei ter im Prach taufzuge, wel che
auf unverhäl tnifsmal

‘

sig h oher S tange die. Leuch ter t ragen , von
denen im Texte die Rede, sodann eine B urg un ter dem Nach t
h immel , deren Z ugang zwei nackte K in der m i t einer b rennen
den Z auberkcrze besch rei ten

,
eine andere B urg m i t einem

Leuch tthurm,
einen nack ten Mann , der unter k abbal is t ischer

Bedeutung sei n ei genes Her z in Hemden tr ägt
,
ferner ei nen

beklei deten in ahnl icher Auffas sung un d einen flammenspeien

den Ko pf. D er al lgemeine Inhal t des letz ten C apitel s wi r d im
folgenden au f eine besondere Kategor ie, das G eschützwesen, an
gewandt . D as grofsere Gewich t , welches der Verfas ser sel b s t
diesem Gegen stan de z uerkenn t , erh al t Au sd ruck i n ei ner bin

zugefügten l ängeren Abhandlung in P r o sa
,
wahren d s on s t

, wie

b erei t s bemerk t
,
die Abb i l d ungen meistens dur ch l atei n i sche

,

o ft gan z unzu rei chende Ver se erl äuter t werden .

D ie Verwendung des Feuer s zu fr iedl ichen Zwecken w i r d
im neunten Cap i tel besprochen un d h ier Beschreib ungen von
B adern

,
H er d und S chl otanlagen ,

Räucherwerk u. dgl . gege

ben ,
auch auf die Sp rengk raft des P ulver s h ingewiesen un d

d iese durch ein paar B e i sp iele , ei nen gespal tenen E ichbaum
un d eine E rdsprengung i n Abb i l dung ver s innl i ch t . D ie Dar

s tel l ung der K ön igin von Saba als R eprasentantin des Rufses

gib t in d iesem Capi tel
,
da sie t r o tz i hrer s chwarzen Haut

farbe i n der Trach t der Zei t sorgfäl ti g ausgefuhrt i st , Anlal's
z u einem herr l i chen K ostümbl ide . Im let z ten Cap i tel finden

wi r al ler lei Werk zeuge für den Gebrauch des Hauses , der

Werk s t at t
,
aber auch n och des K r ieges : Sch rauben

,
M esser

,

Scheeren
,
Sagen

,
Fei len

, U ebersehuh e , F ufsangeln ,
S ch leudern ,

Morgen sterne un d andere Handwaffen
,
Hufe i sen

,
Luftk issen u. s. w.

ane inander gereih t . D en»Besch lul
'

s mach t ein l ängeres G edich t ,
wor in der Verfa sser ei nen U eberbl ick über seine Wi s sen schaft
un d Andeu tungen uber seine Verh äl tn is se , un ter H inzufugung
seines Portrats un d zweier Wappen, gibt .

Wa s nun die kun s t und kul tu rgesch i ch tl i che Bedeu tung
des ganzen Werkes betrifi"t ‚

s o fal l t a uf den er sten B l ick au f,
dars w i r es mit einem seh r vorzügl ichen un d charak ter i s t i schen
B ei s p iele der Zei t zu thun hab en . B uhren die Malereien und
colorierten Federzei chn ungen auch von ver sch iedenen H änden
her

,
so haben d iese doch jede in i h rer Ar t mei s terhaft gear

beitet un d zeugen von ei ner t üch t igen Küns tlers chaft . E in ige

Gegen stande
,
wie die meis ten Ma sch inen s i nd zwar flüch tig

behandel t
, doch offenbar nur ‚

wei l es i n der Ab s i ch t des Ma
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ler s l ag und dieser n i ch t meh r al s der Deu tl i chkei t Rechnung
tragen woll te. D ie R eiterfiguren der P l aneten m i t den zuge
h örenden T h ierkreiszeich en, die Bannertrager, die Kön igin von
Saba und ein ige andere F iguren , sel bs t meh rere der B urgen ,
s in d m i t D eck fa rben in M i ni at urmalerei fein ausgefüh r t . D ie

Z ei ch nung is t etwa s t r ocken ; die Anat omie ,
wie wi r es aus

jener Zei t gewohnt s ind , nament l i ch bei den T h ieren, mangel
haft ; die F altengebung, z . B . bei dem al s G rei s i n wei ten G e
wand ern darges tel l ten Wa ssermann ,

sch l ie ß t s i ch dem B es ten
an ,

wa s die P l a s t ik um die Z ei t ih rer Blüthe im Nor den h er

vorgebrach t ; die Behand lung des O rnament s zeugt von ei nem
phanta s t ischen Geschmack und von sel tener H and fert igkei t .
D ie A r t der Malerei i s t die um jene Zei t gewöhnl i che : auf
einen Lokal ton v on seh r gesät tigter Farb e s in d die L ich ter
m i t e inem hel leren Ton , b iswei len auch m i t Gel b o der Weirs ,
und die Schatten d unkler , sel b s t w ol m i t reinem S chwarz ,
aufgesetz t , bei de ab er en tweder durcb sorgfä1tige Verwas chung
oder feine S trich elung ab schat tier t . Nur in den Ges i chtern
kommen berei t s Beflexe von ver sch iedenen Farb en v or . D ie

Umr i s se s i nd noch m i t dern dunkel s ten T on oder S chwarz h er
vorgeh oben. D ie Verz ierungen

,
vorzugswei se G ewandmuster,

sind m it einer oder zwei ab stechenden Farben , n ich t ohne Be
rucksich tiguug des Fal tenwur fs

,
au s freier H an d au fgeset z t.

B eson der s bel iebt darunter s in d Vogel ges ta l ten , P fauen , Kran i
ch e, auch s olche m i t M enschcngesich tern, tr o tz ih rer S t i l is ierung
s tet s in lebhafter , sp rechender B ewegung und aufserst gesch ick t
s o ausgefuhrt , dafs mit feinem P i n sel nu r die L ich ter aufge

setz t s i nd .

Im Gegen sat z z u d iesen Malereien s teh t e ine Ar t derber
Federzeichnungen , wel che die Umrisse i n b rei ten ,

wen ig s o rg
fäl ti g gefüh r ten L in ien geb en und nur in den Scha t ten , mei
s ten s m it durch s ich t igen Farben , ausful leu. I n d ieser Wei se

s in d der gro fste Thei l der S chl ach t und Belagerungsscenen, na
mentl ich die bei den obengenann ten , au sgefüh r t. D ie Zei chnung

i s t auch h ier n och mangel h aft
,
der Au sdruck aber trefl"

end und

die Bewegung deut l ich . E iner anderen B ehand l ung unterl iegen
wieder die Ma sch inen und ubrigen Werk zeuge. Diese s i nd
ih rer ganzen Gestal t nach mit saftigen Farb en

,
vo rherr schend

B lau , wel ches das Eisen , un d G el b , wel ches das H ol z bedeutet ,
h ingesetz t und er s t nachher mi t schwarzen P in sel o der Feder
s t r i chen umzogen . Einige Dars tel l ungen

,
wel che ohne s ol che

gebl ieb en
,
la ssen von einer vo rhergehenden Andeutung der Um

r isse keine Spu r erkennen . Dassel be i s t aber auch der Fa ll
bei den zuer s t besprochenen Malereien

, bei wel ch en der B oden

un ter den F iguren mei s ten s lei ch ter behand el t
,
n i ch t sel ten uu

v ol lendet gebl ieben i s t und die A r t se iner En tstehung lei ch t er
kennen lafst. E in ige Ma sch inen s in d wieder in e twas anderer
Weise, mi t vers ch iedenen Fa rben und e inem schweren '

l
‘

uscbton

i n den Scha tten du rchgefüh r t
,
s o dafs man hier eine d rit te

oder v ierte Hand vermuthen k onn te. E ine Wur fma sch ine auf

S . 30 “ is t s oga r m i t der besch riebenen M in ia tu rmalere i ausge
stat tet und s teh t vo r einem ganz zugedeck ten

‚
»io letten H in ter

(S ch lufs fo lgt.)

D ie F i guren l l einrich
’
s des Lowen und se iner G emah l in

Mech t i l d auf deren T umba im D ome zu B raunsclnve im

D ie G e sch i ch te der deu t schen P la s t ik ha t im 13 . Jah rh .

e i nes der gl änz end sten B lä tt er a u fz uwei sen . Nachdem sch on
im 1 1 . und 1 2 . Jahrh .

,
bes onder s im n ordwes tl i chen D eu tsch

land
,
i n H i l desheim 11 . s. w.

,
s i ch eine Schule gezeigt , die aus

r ohen An fängen d och z u Werken kam
,
die edel i n der Em

pfindung , gro fs i n den Lin ien und verstanduifsro il in der Durch

grun de, auf wel chem in Weirs sch ones Rankenwerk und die be

schriebenen Vogel ges ta l ten a l s Verz ierung angebra ch t s in d .

D ie Per spect i ve i s t i n der C on st ruct ion al l d ieser Werkzeuge
wie i n der Arch i tektur der B urgen glei ch mangel h aft .
Ueber die Urheber dieser Malereien l a s sen s i ch n u r

schwach e V ermuthungen aufs tel len ; oh der Ver fa s ser des E u
ches daran Thei l genommen

,
bleib t ungewi fs. S o viel un d so

ruhm red ig er auch v on s i ch sp ri ch t
,
s o erfahren wir al s

T hatsach e doch kaum mehr
,
a l s dafs er i n E i chst at t geb oren

und , v iel lei ch t nach wei ten Rei sen ,
al s Verbann ter im böhmi

schen Geb i rge geleb t habe. Dars er m i t dem damal igen S tande
der Wi s sen schaft vertrau t gewesen , b ewei s t er h in rei chend ; oh
er a uch K unstler war

,
er fah ren w i r nich t . S ein Bi ldnii‘s

,
das

,

wie bemerk t
,
s i ch am Ende des B uches befindet un d in A r t

der sorgfaitigeren Malereien au sgeführ t i s t , zeigt zwar offen
bar Portratähnl ichkeit , wie wi r unter An derm den national isier

ten S l awen dar in erkennen , d och s in d die Züge so a l lgemei n
aufgefafst, dars sie sowohl v on e inem Zwei ten nach der Natu r,
wie von ih rem E igenthümer au s dem G edach tnifs entworfen

sei n k onn ten . A l s e ine s der frühesten auf deut schem B oden ent

standenen Porträte i s t es jedenfal l s seh r merkwürdig ,
und wi r

werden darauf zuruckkommen. S icher i st aber
,
dars der

H auptkunstler d ieses Werkes der Pr ager S chul e angeh orte .

N ich t n ur . deu ten dahi n manche E igenthuml ichkeiteu des K o
st um s , wel che w ir wei ter unten besprechen wer den , sondern
meh r n och die sch on erwahnte t r ockene Zeichnung der F i gu
ren

,
wie sie namentl ich auf S . 95 b bei dem grofsen ,

nack ten

M enue m i t au sgenommenem Herzen s ich tbar w ir d , die rundl i

ch e Ges i ch t sb i l dung m i t charakter i st isch gez ogenem Mundwinkel ,
s owie ein rother Farb ton in den K opfen ,

der genau so auf
G emalden der P rager Schule wiederkeh rt . Der sel ben ent5pre

chen nich t weni ger die m i t fa s t rei nem Wei l
‘s au fgeset z ten , auf

S t i rn und Wange mögl ich s t h och h inauf gedrängten L ich ter , die
B ehand lung der Haare , wel che bei h ingeset z tem braunen L o
kal t on in den Lichtern gel b ,

i n den Schatten schwarz gest r i
ch oi t s ind

,
en dl i ch die Ausfuh rung des gra s igen G rundes und

manches Andere
,
wa s i n einer B esch reib ung s i ch nur schwer

deu t l i ch machen läi fst. Nachdem d ieser G es i cht spunk t aber
fes tges tel l t

,
wird das i n Rede s tehende Manu scr ip t ei nes der

wi ch t igs ten M onumen te jener sparsam vertretenen Sch ule .

N u r n b e r g. v. E y e.
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der gol denen P forte zu Freiberg , am die zu Wech sel bu rg , an
man che Skulp turen z u B amberg 11. s. w. zu er innern , wel che

in gei st i ger Bez ieh ung z u den glei ch zei ti gen gl änzenden Lei

füh rung waren; h at di e Skul ptur des 1 3 . Jabrh . eine Reihe von
P er len aufz uwei sen, die si ch den grofsartigen K unstsch opfungen
all er Per i oden wurdig zur Sei te s tel len und besonders dur ch

F fi l £ei sen .s c.

Reinh ei t un d A de l der Formen , sowie V erstandnifs der Deta i l s tangen der Skulptu r i n F rank rei ch s tehend, die V orlaufer der

b il dung s i ch auszei ch nen . E s genugt wol an die Skulp tu ren i dealen B ildnerei des goxbischen St i les s ind , die un s in S trafs
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burg , F reiburg, Kö ln
'

und an an deren D omen und K i r chen v om
S ch lusse des 1 3 . un d B eginn des 14 . Jahrh . erfreu t

,
un d die

,

wenn auch in mancher R ichtung n och die ebengenanntenKreise
ubertreffend, d och an natür l i cher E infa chhei t , au an_

tikem Adel
un d sel b s t an Inn igkei t des G efühles h inte r ihnen s teh t .

Zu den giänzendsten Le is tungen der Skulp tur au s der M i t te
des 1 3 . Jah rh . etwa, verwan dt m it denWech selburger un d F rei
berger Werken

‚
rechnen wir die F i guren H ein r ich‘s des L öwen

und seiner Gemah l in M ech t i l d auf ih rem Grabmale im D ome z u
B raunschwei g . Da sie d or t auf ei ner Tumba l iegen d angebrach t
s i nd

, so lafst s ich al ler dings kei n S tandpunk t gewinnen
,
sie z u

uberschauen ; daher s ind es er s t die trefflich en G ypsabgüsse H o
wal d ’ s i n ver sch iedenen Museen

,
die un s den Genn i s der künst

lerischen Feinheiten dieser F iguren verm i t tel n . Wir b i l den die

sel ben h ier in zwe i t reffl i chen H oizschnitten ab
,
die nach Zeien

mungen des h iesigen Xyl ographen D aumeriang i n dessen A tel ier
geschn i tten *) s ind . D er S tandpunkt bei der F iguren i s t

,
der

E igenthüml ichkeit der sel ben en tsprechend
,
etwa s ver sch ieden

,

und zwar bei der M ech ti l d etwa s t iefer gewähl t , s o dafs auch
die hüb sche Con sole deutl i ch s ich tbar w i r d . D ie S tel l ung der
F iguren i s t di e eigenthümliche ,

bei fas t al len G rab denkmalen
des 14 . und 15 . Jahrh . s ich w iederh olen de. D ie F igu r er

schei nt
,
wenn die P l a tten aufrech t ges tel l t s ind

,
vol l kommen ste

hend ; fa s t jede Fal te des Gewandes fäl l t so ,
al s oh die F igu r

stünde ; nu r in ein zelnen der sel ben drück t s i ch da s L iegende
aus . Auch der K opf

,
durch ein P ol s ter ges tütz t

,
i s t l iegend

gedach t . Hier is t namentl ich bei der wei b l i chen F i gur da s
Liegen durch die Fal ten des Man tel s mehr charak ter i s ier t .

Ueber di e kün st ler ische Feinhei t , in sbesondere über den an

t iken ri de]
,
der in den Ii öpfen Hegt , i s t es ruent nöth ig zu

sprechen . Jeder
,
wwflch er die C hi ghude un d. n och 1 neh r ch e

i\bgusse gesehen , wi nl darüber erüeut sent ; auch in un sern
Hol z s chn i tten la s sen s ich d iese wiedererkennen . Au ffal len d s in d
daher gew i s se Pr0portionsfeh ler. Man w i r d z . B . ers ch reck t

dur ch den kur zen h uken .A rn1 11ehni ch% del owen ‚
währen d

bei der weibl i chen F igu r in Folge der Symmetr ie
,
die s i ch in

den Arm en ze i gt
,
der Fehler weniger s i ch tba r i s t . Da s K o

stüm laß t un s die H austrach t der \
'

ornehmen des 13 . Jahrh .

sehen . In sbes ondere is t da s D iaderm der we ibl i chen F i gur in
fine ssanß sonfie das Ekflnverß da s dk3 1nannh che in der Schei de
und von der S chwertfesse l umwunden aufrech t als Zei chen der
Hohei t trägt . D ie Höhe der F iguren se l b s t betragt 2 Met.

D er Gedanke , dafs die Skulp tu ren unm i t tel bar nach dem T ode
der be i den I) argesteh ten (Il einrkfl1 1 1EH3

,
bi ecbtfld. i 1 185)

ent s tanden , i s t se lbstverstandl ich du rch den S t i l ausges ch l o s sen ,
dessen En tw ick l ung um j ene Ze i t n och n ich t die Feinhei t h atte

,

wi e she uns h ier entgegentrüt.

N ü r n b e r g . A . E s s e nwe i n.

D er Stock der M ech t i ld i s t e in Ge schenk des K unst lers an
das Museum .

Das ers te s i s t ausrad ier t .
3

) te l lure A .

6
) radientia A .

1

) mim od er m irue rad iert A ;
g rad iretur A .

5
) gemina ausrad iert A ;

1

) preferebat A .

8
) inbat A .

9
) S ic

perm isa A ; iusa sed

forms B.

superna B .

exores sus nerba A ; T ai ibus uerb is B .

s ic sum ueneranda lat in i s A ; uenerab i lis lat in i s B .

Ip sa B .

dom ino B .

ind e fidel is ero . fam i l iari s ero B am Rande .

Lobgedich t auf B i sch of G unth er.

I ldefons v on A rx entdeck te in dem Codex S t. Gal l i 904
,

einem Scott ice scr ip tus
,
ein au s 25 D is t i chen bestehendes E u

comium in G untarium episc0pum , wie er sel b s t es bet i tel t

(Pertz, Arch iv V ,
634) D a dieses zwar seh r rohe

,
aber dur ch

sein h ohes A l ter ehrwurdige Gedich t denn eine Han d des

neun ten Jahrhundert s ha t es auf f. 89 der gena
'

nn ten Han d

s ch r i ft ei nget ragen b i sher me ines Wis sen s uugedruckt ge

bl ieben i s t , obglei ch eine 00pie davon für die Monumenta

G ermäniae b erei t s im Jahre 1824 nach B er l in eingesandt wur de
,

s o thei le ich d assel be nach s tehend nach einer gen auen Ab sch r i ft
m i t , wel che Herr D r . Hermann Wartmann in S t. Gal len für
m ich zu besorgen die G ute hatte. U eber dem metr i s ch oft
seh r feh lerhaften Texte ,

der mi t schwar zer D in te gesch r ieben
is t

,
ha t ein C orrect o r m i t roth er D inte manche Verbes serungen

eingetragen , die fas t sammtl ich Aufnahme i n den Text verd ien
ten. A bezeichnet den Sch re iber

,
B den Verbes serer . Fragt

man
,
von wel chem Bisch ofe Gunth er d iese Ver se woi handel n

d urften
,
so b ietet s i ch gar k ei ner au s der Nachbars chaft des

K l o s ter s d ar
,
an wel chen man denken k önn te ; es b leib t daher

kein andrer uh rig, al s der durch seinen An thei l an der Schei
dungssach e Lothar

’ s I I . berüch t igte G un ther von Kol u (850
863 , 1 um von dem es wenigs ten s fes t s teh t

,
dafs er ein

F reund der S t ud ien un d G onner der G eleh r ten war ; (5 . Wat

tenbach
,
D eut s ch land s Gesch i ch tsquel len S . 175 und die neuer

l i ch von mi r in S edul i i Sco tt i Carmin a XL N r. 30 und 3 1

ver öffen tl i ch ten Gedi ch te.)
Vmbrifera quadam n oc te de pect o re somnum

carpebam fessis ‘) luminibusque me is .
Auricomae quedam tunc fuigens forma

fi
) puel lae

clarior enitui t s ole ruben te m ih i .
l il a p rocera n imi s tangen s uert ice celum

florida tel l u re 3) d um graderetur
“
) ea.

Lumina contulerat gemina 5) radiantia 6) freu te,
qu is uidet ether i a rura maresque s imul ,

Y bera l a ct i fera referebat 7) pecto re bina :

h i s pascit modicos quo s inus t 8) a tque r udes
T al ibus allocitur nerbi s 9 ) p ul cherr ima uirgo ,

cum gel idus su d or fuderat o s sa mea :

Q ui d
,
mi ser

,
es trepi dus

? n on sum fal lentis image
,

sed deo uera reter re s in or .
15 Cogn i t a G raiugenis uenerabilis sumque Lat in is “)

utrisque mer i t o signaque dupl a

Sophia uocor grece
,
Sap ien t ia R ome,

unu s sed sen sus n omina per uaria .

U
I
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Imbutos reg i s do c t ores hac sap ien tes
l um en abere meum nul l u s i n orbe negat.

E rgo parce metu , non me ludeute timebis,
utere pace mes , s in t t ib i cuneta b ona .

T e pet o 15) ut uenies G untari
16
) l im ina tec t i ,

p r ospera percipias, nam b onu s ip se su is .
G loriferae famae G untari 17) fertur honesta s 18)
E urope; t urm i s laudibus almisonis.

Pacifer egregius p resul
19
) uenerabi lis a lmu s

et
'

pat ien s hum i l is largus et i p se p ius
Moribus et forma pietateque diguus honore

electus d omin i pa s t o r et i p se gregis.

Quosque dual is 23 ) alens ipsius cura fauendo

dogmate co rde. 3 5) fouet, corp ora nes te cibo
‘w
).

Agmina mortiferg: carn i s p ar te 28)
mactauit men t i s l i te fauente deo .

Bi ne est securus 29) prostratis h ostibus istis,
totus ut in ter i o r s i t placidus domi no .

Nam hom in is gemine leges 80) h oriuntur in u su,
que pugnare s olen t n octe d ieque s imul .

D oni fer altitronus denudat an th ra sophiae

G untari ingen i o iumine legi fer o .

Pagina s i gn ifer i septeno t rami te cur sa
astrorum lege hu ic b ene n ota 30ph0.

Carmin a musidica pol ientia fam ine fal so
ludifero sen su edificata coiit.

C oncinit et m ira s modolatis cantibus odas
d ul c i sona uoce glorificata dee

Patr i a pauperibus, cecatis mobi le l umen
atque gresus

33
) claudis qu is bene fau tor agi t.

Cand id a p rogen ies 34) s t i rp i s et or igine cla ra
in cl i ta nobil itas F rancigenumque decus .

H a l l e. E r n s t D umm l e r.

Imbut i A ; Imbutos verb es ser t Wattenbach .

1 5

) uoco A ;
peto B . uenies guntari i A . contari A . h oneste A ; h o

nes tas B . pressul A . at A .

2 l
) Das h i s t au srad iert. 2 2

) Quos
que A ; Quemque B. duale s A . a1i t A ; aiens B .

2 5
) corde A .

c iuo A .

2 1

) surg entig A ; surg entia B.

2 8
) s ic. 2 9

) securus inest

A '

est securus B . l eg i s A . überschrieben l ex B. gl or i
ficante deum i s t viel leicht zu verbes sern .

3 3

) ein zwe i tes 3 über
ges chrieben . Progen ie s caudida A .

H ans P leydenwurf.

E ine j üngs t d urch Kauf in den Bes i t z des german . Mu seums
übergegangene P ergamen thand sch ri ft (N r. kl . wel

ch e auf 52 Biattern die Namen sverzei chn i s se sowoh l der n och
leben den , al s auch der ver s torbenen M i tgl ieder der B ruder
s chaft der P ries ter z u S traub ing a us den Jah ren 1464 — 1499 ,

s owie die A r t ikel d ieses gei s tl ichen Verei nes en thäl t
,
ber i ch tet

uns da s b isher n och unbekann t gewesene T odesjahr (1472) des
N ürnberger Ma ler s Han s Pleydenwurf und den Namen seiner
F rau . Es h ei fst naml ich auf Bl . 13 a ,

i n dem m i t Nom ina
Laycorum V iuorum“ über sch riebenen Verzei chni sse : Ma is ter
hau s pleydenwurfl' Maler von Nurmperg . B arbara uxor“, und ei ne

Spatere Randbemerkung set z t h inz u : ob ijt un d wiederum
er schein t (BI. 40a) unter den ges t orbenen Laien : „M a i sts
hann s pieideuburfl’ maler von N eurmperg .

“

N ü r n b e r g. D r. F r o m m a n n .

Ex cerpte aus Bresl auer S tadtbuch ern , bezugl ich der

P rivatal terthümer.

D ie Auszuge aus B res l a uer S tadtbuch ern, die ich bei G e
legenh eit ihrer D urch s i ch t behufs t op ograph ischer U ntersuchun
gen mach te, publ iciere i ch h ier , um dadurch abul iche Un ter
né hmungen an zuregen . Wollen wi r ei ne genaue Gesch ichte
des m i t tel a lterl i chen H ausgeräth s , der Ko s tüme etc. er l angen ,
s o genügt es n ich t, die sp ärl ichen U eberreste jener Zeit zu sam
meln, die Lucken d urch Abb i l d ungen noth diirftig zu erganzen :

es is t v ielmehr n othwendig , z ugleich die
\

l iter ar ischen Quel len
zu er öffnen und m i t ih rer H ül fe das auf er s terem Wege E r

worbene zu erklaren und zu begründen . In den h is t or ischen
S ch r i ften des 14 . und 1 5 . Jahrhunderts werden s i ch jedo ch
nu r seh r ger inge Andeu tungen über jene Fragen auffinden l a s
sen ; die Chr on i s ten , etwa m i t Ausnahme des Ver fa ssers der
L imb urger Ch ron i k

,
der in m ir fa st verd äch t iger Weise die

K ostümfragen seiner Zei t bespr i ch t , erwahnen d ieser D inge
kaum beiläufig , dagegen b ieten die G erich tsbuch er jenes Zei t
r aumes s i cher in al len S tadten ein uberaus rei ches und brauch
bares Mater ial dar . Wa s nun die aus den S choppen und

R ath sbüch ern (l ib r i s scabinorum,
l ib r i s excessuum signaturarum

que) gesammel ten N ot i zen anbel angt , s o s in d sie trot z al lem
R eich thum an S toff doch z u wen ig ausgieb ig, um auf sie al lein
eine Ski z ze der B resl auer Privatal tertbümer begrunden zu kön

nen
,
un d i ch z iehe es daher vo r

, sie ch ron ol ogi sch geo rdnet

h ier mitzutbei len
,
dam i t sie

,
fal l s ein Anderer s i ch mit d ieser

Fr age e ingehender z u beschaftigen beab s icht i gen s ol l te, demsel
ben vor l iegen un d ihm s o die langwier ige , um n ich t zu sagen
l angwei l ige, Unter suchung der S tadtbuch er sel b s t er spar t b leibe.

1 . 1345 . vj p . Amb ro s . „an bettegewande, an kastin, vnd an

al l im and i ra husrate.

2 . 1349 . vj a. K i] . a l les daz sy ha t an ingetume, i s sy an

cleydirn ,
an bettegewande , an gesmyde ,

an slewirn , an

geuesse, ad i r woran d a s wer.

“

3 . 1350. 13 p . M ich . Margareth a D ickehuttinne set z t A l u
s ch in i rre mayt d urch i r s l angen dinstis wi llen daz sy

i r getan ha t“ 4 Mark G r o schen au s d orn och i r bes te
bet te mi t czweyn bes t i n iyiach en ,

ein pflwmfcderin küs

s in , eyn stullui ssin das nweste un d das bes te
,
er in be
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sten pfol , czwene eryne tegil , czwu kam en , eyne von
eyme quarte, di andi r v on dryen quar ten , i r bes te t i s ch
l achen

,
vud i r bes te twele , zwey lylach en, d i vf der may t

bette gehorn ,
i ren bes ten r ok , i ren best i n manti l , eyn

badelach in
,
eynen kas ten vud i ren bes ten slewir m i t

czweyn andirn mi t
'

telmesigen slewern.

“

1352 . ij p . Ep iph . Leu te verpflich ten s ich kinder zu er

z iehen und z u bekl eiden „m i t lautgewande“
.

1 354 . vj p . Agn. „sin bes te bet te mi t czweyen syner be
s ten ku s s i n vud czwey syner best in lylach in.

“

1 357. ij p . Invoc. „vnde ach t va s ezu eyme gebrwe, T y

sche
,
benke vud eyn almarye.

“

1 357. vj p. Walp . „czwu b oten , ein vberschaf (verbschaf
‘

?

vb
'

schaf) vud eynen wircztrog vo r 3 ‘
/z virdunge.

“

1361 . vj p . U rb . ein gancz geczewe zu kuppirsmeden.

“

136 1 . vj p. N icol . „brwfpfanne
“

.

1 365 . ij p. Ep iph . „al les smedegeczeuge vud sl ifsteyne
“

.

1371 . vj p. S im . et Jude. „j bet te ,
ii ij ku s s in , i i ij l i le

eben , 13 tegil , kannen vnde eryn bes t i n sleugir vud

eyn manti l , der i r s manni s gewest i s t rude j pater n os ter . “
1 374 . ij p . Epiph . „dorczu czwei bet te

,
s ine bes t i n v i r

li lachyn, eyne kol te
,
v ir bette kus s i n

,
zwei stulkussin,

eyn tisch lach in, czwu twel in, eyne halbe topflasch e, eyne
topkanne, sinen bes ten kastyn.

“

1383 . vj p. Nat . Mar . darczu gebit er al iis silberyn

gerech te an knowfeln vade vingerlin, gul d in ad ir silberyn,
an gurti ln vud andi r s il bern gesmide , cleyne vnde gro s

,

nich t vsgenomen ,
daz i r muter geczugit hat , dorczu al le

s in gebettewant, daz czu sizne bet te geh orit, phfile, ku s
s in , l ilachen, bet te, waz das i s t , lederlach in, cleyne vnde

g ms , ni ch t vsgenomen ,
vud mit namen da z deckeiach in

,

da z se geczugit ha tte, dorczu hantucher, tischelacbin, dy
vngenucz it s in , dy se ouch geczugit hat . dorczu Alle ere s i
den tucberu m en te], sl oner, dy ire muter gelossiu hat“ etc.

1 385 . ij p . Jud ie . N iclos
“v on Lemberg vermach t Agnite,

seiner Frau , a lles „vsgeuomen bucher , pherde vud har

un sen.

“

1389 vj p. Marg . „Hannos v on der swidnicz h ot vfi
"

ge

rei ch t niclos creinvut s in cze ich in den dawmel ing mit

al l im rech te , a ize h er daz gehat ha t , ezu eyme Rech ten

kawfi
'

e .

“

13 95 i ij a. Pet r . et Paul . „brewpfaunf mit al lem brow
gesch i r re vnd tisscbeu vud benken vud mi t a ll en span
bet ten “ fü r 1 5 Mark .

1396 vj p . Mis . domin i . Herrn J ob . von N ewenkirch en

Nach lafs : a l le da s gerete beide von gel de
,
von buchern

vnd von Andern“.

1403 13 p . Jud ira . „husgerete vud bettegewand vud einen

gefalden t i sch .

“

1405 . vj p. S eo ]. v elen g ewandis ezu i ij gr.

“

14 10. ij a . El i=. „
ix bet te

,
e inen houptpfo l , ei nen lederyn

pfo l , e in becken
, eine bantbuchse ,

einen kos ten , e ine

tar cze, eine l ade, ein betbuch , ein gamez messegewand vud

ein messebuch ,
ein kel ch , ix b ucher , ein S egil vnd ei nen

S i lberyn lefi
°
el .“

2 1 . 14 1 1 . v i g. s. Jac . Fur A n d r e a s v. P a s s i z u F l oren z „115

par zelhalsen , i tem ein gebunt geisilu vud szwen gebunt

vorsmisse. I tem czwey gebunt Weitgarn. I tem i iij l a

tern , ein kolnisch h emde , ei ne swarcze mutcze, ein par

bozen
,
ein s lewer

,
I tem i lj gebunt semisch er gurtil , ein

leylach , czwei gebunt Gart ii I tem 1113 gebunt N estiln,

sechs lendener, vud drey gebunt Bewtil . I tem xvij par

semisch er b ozen
,
N ewn par hanczken ,

Item X11J R ewsi

sche leder , I tem ix par bo zen Ro t Grau weis. I tem
Sechs gebunt l o i son.

“

22 . 1412 . q entarium Georgi ) G runynk Sabb . a. vo c . ioc.

in quadam c i st a d icta S ch ifkiste P r imo C r inale de gem
m i s p ropr ie ein perl i n crancz, quod pertinet E iseuh arcz .

I tem duo sacc i cum tal i s i gn o signati etc.

“

2 3 . 1414 Sabb . a. Letare. „plathen ,
Ieylach en vud eyn se

kasteu.

“

24. 14 15 v i g. V i s i t . „ein Rot Bebirleysch tuch , d as I n ko s te
z u D anczke i ij schok

,
al s er sp rach , vud eyn grun har

r as
,
der do ko s te 8‘

/z fird.

“

25. 1415 . vj p . vinc . Pet r i . „louenisch t uch .

“

26 . 1 4 16 . iv p . Inv . „eyne gnldyn kas i l i n Rot, ein e guldyne
ka s i l in S warcz , ein s iech t h umer ale von leymot , eyne

A l be vud czwey Man ip el .

27 a. 1417. iv p . Lucie. „ seben p ferde ,
furwagen mi t al lem

gesch i r re .

27 b. 1 4 17. v a. Nat iv . zwey Ra cke vud eyn Rei s se Rack .

“

28. 1418. v a Voc . Joc. dry tuch von Mech il
,
Iglich tuch

vor xiu mr. j fer t.“

29 . 14 19 . vj vig. Mar . Magd . M ichel G lezel vermach t seiner
F rau K athar ina „bet ten , Bettegewande , S ilberyu gefos se

vud gesmeyde , S ch osseln
,
lefi

'

elu
,
welch erley die s i nd .

gesmedet ader gego s sen “. (S chöppb .)
30. 1 420. vj a. Andr . ta ss che m it s i lber beslagen.

“

3 1 . 142 1 . i ij a. Lau r . „ eyn C zobl iu S chawbe m i t einem grü
nen a tla s . I tem C zwene silberynne keppe obirenander.

I tem e in kop m i t eyner n o s . I tem ein perl i n gor tel .

I tem eyne silberynne schale. I tem e in si lberynne K en

nech in obirgolt . I tem ein klein frewen gortelch in. I tem

sech s newe silberynne lefl
‘

il vnd eynen aldiu.

“

32 . 1423 . vj p. Jac . Joh . H ofeman vermach t seiner Prau „
nus

gerethe, bucher etc.

“

(S chöppenb .)
33 . 1424 . vj p . Epiph . Peter V ngerotheu gib t se iner T och

ter L ucia „czwey pa r si lberynne k0ppe ,
eyn cleyn k op

peleyn ,
newnczehn s i lberynne lefi

‘

i l
,
d rey silberyne schu

len
,
al le czennyne sch osschelu ,

czennyne gefesse vnd al

les —husgeretbe, da s do von kopp ir gemach t i s t . (S chöppb .)
34 . 1426 . lj p . Inv. Mar g . Jungebehmynne ,

die F lei s cher in ,
vermach t „ al le i r farnde habe vud howsgeretbe , Schu s se ln
G aumen , beclcen ,

tislach ,
hauttuch er vud a l le i r bettege
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wan t
,
Bet te , Ko ssen , Ieylach ,

p io le ,
Ieynwat, deokelach ,

Banclach vud al le Ire weib l i che cleider , mentel , R ogke ,
peleze ,

kurssen, ki t te], h emde, Badecappen, sl ayer , gor tel
vud al le i r gereth e .

“

(S ch öppb .)
1426 . die s t i . V i ti . H äns G utkind der S chmied vermach t
seiner D ienerin Kathar ine „

drey bet te, eynen Mantel , den

sie treyt tegl ich ,
eynen sch rejrn ,

al le hulczene schusse l n
vnd almaryen.

“

(S chöppenb.)
142 6 . vj. p . Lamp . C l ara Andr i s Smedynue vermach t ih
ren K indern : an cleidern

,
bettegewand ,

flassch en , kan

nen
,
s ch u s sel n

,
czeuen vnd h olczen

,
leffeln

,
s i lbern ge

smeyde .

“

(S ch oppb .)
1427 . sabb . a. Es t o m ih i . In der Hin terl as sen schaft eines
wegge l aufenen , sei t Jahren von Jac . Ha sel berg erhal te
neu a l ten We ibes findet man „des Irsten iu eynem ka

s ten
,
den sie v on ger i ch t s wegen vfgebroch en haben ,

eynen S warczen Mantel . I tem j cl eyn swarcz man tel .
I tem eyne Rock swarcz groer värbe , eyn par leylach ,

eyn T isch lach
,
eyn qwart kenlyn vnd ouch eyn kenlyn

awsweuig dem kas ten eyn par S il ber H efltleyn vnd

eyn S i lber S iusselch en ,
an andern ende I n eynem T uche

vorknupfet vfi
'

eyner l aden Iegende vnd In der sel ben l ade,
die vorslossen wa s , ii ij s tucke cleyne siewerch en. I tem eyn

T oppeiyn m i t Z eyden S nuren. I tem eyn par mes ser vud

geringe dingelyn von zeide .et-c. Item ij be
'

tte. I tem ij
pfole ,

e31 1 par lei l ach , xxxiij strenen garn s , eyn frawen

h emde. I tem eyn aide C anikeln Pelcz vud eyne h o se
O l sner korsse. I tem eyn wen ig fiachfs vud au ch S é hfracbfs .

I tem xx ii ij d or re halpfisch e . I tem eyn topp mit wen i g.

kirssen. I tem i Topp mi t h onnyge. I tem j T opp m i t.
kirssen. I tem j Topp m i t T arniken ,

m i t h onyge ge

mach t . I tem eyn T epp gesmelczt F ut ter . I tem vi ij frawen

hemde i n eyn fesselyn. I tem qwergelyn , Toppe , S chus

selyn vnd ander fratgeretehen.

“

1 427. ij p . P alm . M ei ster Jorge Rynkener vermach t sei

nem Sohne U l r ich : „seynen gor tel t aschen vud wa s gor
tel gewan t angeh oret. I tem seiu swert vud scbirbelir

cheyu
,
eyne r o the m otz e. I tem die badecappen ,

eyne

qwartkanne vnd eyne halbtopkanne. I tem seyne swarcze

y0pe vud al les bettegewand, vf dem er l eyt, mi t leilach en

kus sen vud wa s er doselbist hat. “ (S ch öppb .)
1428 . ij p . O cul i . „Bewtelchen v on E rich vorsigelt m i t
G runem wach sse m i t eyme Piczent m it eyme sulchen.

gemerke

1 428 . sabb . p . Asc . „cleidir vud frewl ich e

(S ch oppb .)
1430. vj p . Ass . Mar . Peter . V ngeroth en , Besitzer v on

G niechwitz
,
Malkwi tz un d K oberw i tz , vermach t s einer

Veran tw ortl i che Redact ion : A . E _s s e n w e i n .

(S ch lufs folgt .)

(Mit e iner B e i lage.)

Dr . G . K . F r o m m a n n „ Dr. A . v . E y e .

Ver lag der l i terar i sch - artisti sch eu An stal t des german i s ch en Museum s in Nürnberg .

8 e b a l a
’ sch e Buch druckere i i n N urnb erg .

Toch ter Luci a “

: „ al les leyuynge gerete
,
bet te , t isch

l ach
,
hanttuch er vud doreza al le leymoth , sie sey gesne

ten ader genotczet ader v
'

ngemach t.
“

(S choppb.)
seinen sonen B alth aza r un d Ca spar „czwene Rynue wa

gen mi t czweien sperlach en vud t uckern von gewande
,

die dorczu geb oren
,
eynen h olcz

'

wagen, dorczu al le t i sch
l ach , leyloch , hant-tuch er, bet te, ko s sen , pfole, al les b ette
gewand vud a l le czennyne schu ssel n , k annen vud czenyn

gefesse, all es C opperyn gefesse , .eyseren vud h olczen ge

fesse , dorczu a l le boch sseu , puluer ,
s teyne , Armbruste

pfei le, h eber vud al les , da s er vf seynem h ofé gen G nech
wicz geczewg et hat , i s sey zu der were

, zu seynem

notcze
, wie das sey.

“

(S chöppb.)
143 1 . vj. p . F ranc . Jacobus der Apotheker vermach t sei
nem soh h e Johannes „seyne Apoteke mi t al le d r z uge

h orunge, cleyn vud gr o s
,
a l s nemlichen : .kas ten , kennen ,

l aden , morser, kessi l, pfannen , .dy zu der .Apoteken aueh

geh orn (S chöppb .)
143 1 . l ij p. Geo rg. „l schell en S ylberynne obirgolt.

I tem j silberyn Bendech in m i t s chel len vergolt. I tem j
gortil mit einer silberyn R ynke vud gurtspangen.

“

143 1 . ivi
_g . st i . J oh . zem Irsten fanfl l ange fatschh awben,

.1tem -ij_ par Erm il , I tem j par p rei sen beslagen,
I tem “v

kur_
cz .e hawben, I tem ij czoppe , I tem i ij perl in krencze,

Ite
'

ni
'

j per l in mentil ch in, I tem xij S i lberyn leffil , I tem j
golden krewcze

,

‘ Item j Agn us dei
,
I tem j gurtel in m i t

obirgulten spangen , Item Ber m i t go lde vud rnit h ei lg
"
thutn, Item Xl l

_] Ringe, I tem11j
'

baw
'

ben Bender
,
I tem i ij

C orellen p ater n o s ter , Item ij aistein. I tem i n dem kav

s ten ij . grune k ol ten
,
I tem j gel te vud j gnidyn pfolczich e,

I tem i ij seidin Racke
,
i tem ij Belkyn pfol , I tem xxxg

tisch lach
, I tem xxxj hanttuch er, I tem x koln i sche leylach ,

der andirn leylach xiij, I tem xj ges inde leylach , I tem xj
betczich en vud j pfofenfederu krancz

,
I tem i ij badkap

pen ,
I tem j s tucke handtuch er , I tem j s t ucke leymot,

I tem j cleyn s tucke leymot , I tem xxx s t ucke sch ossein,

cleyn vud gm s
,
I tem i ij becken vud Morsser.

“

1432 . 11j
'

a.

'

Nat i v. Naeh lafs des Ap otheker s M ich ael :
I tem an S i lberwerg i s t w or den Jeremie der vergoidte

k opp , I tem dorczu ij s i lbern letiele. I tem an Si l berwerke
ist werden

_Margar ite der G ur te] mi t dern si lberiu buch
s taben . S . darczu der an der gurtei mit S i lber beslagen,
den h er tegl ich t r ug vud da s mes ser , I tem ij silberynne

b echer
,
I tem i i ij S i lberyne lefi

°
el .“

B r e s l au D r . A l w i n S c h u l t z .







BEILAGE ZUM ANZEIGER FÜR KUNDE DER DEUTSCHEN VORZEIT.

.Né Jaunar.

Chronik des germanischen Museums.

N u r n b e r g , den 15 . Januar 1871 .

Das D efic it aus dem Jahre 1870, m i t we l chem wi r un sere Rech
nung von 1871 be lasten m ü s sen , hat s ich leider noch hoh er heraus
g estel l t , a l s w ir an fangs b efurch teten , und wenn un s n ich t gro fse
H ofl

‘

nung en begl ei te ten ,
so könnten wi r den Beginn des Jah res

keinen g unstig en nennen , da der g ro fste Th ei l der im Januar fins
s ig werdenden , fii r die Bedür fn i sse von 1871 bes t immten Ge l der
der Deckung d ieses D efic its zugewende t werden mufste. Es l iegt
darin fi ir unsere Freunde e ine neue Mahnung , s ich im Interes se
der Ansta l t zu bemühen , s owie für d iej en igen , we l ch e die für 1870
zuges icherten und be st immten B ei trage noch n ich t e inge sendet
haben , nunmehr , s owe it es im Bere iche der Mögl ichke i t l iegt, n ich t
l änger dam i t z u saum en .

Wenn es e ine unserer Hauptau fgaben i s t , z u Grunde Geh en
des zu re t ten ,

“ so mussen wir do ppe l t bedauern , dars es un s in
Fo l ge der eben darge l egten Verhä ltn i s se n ich t mog lich war , eine
um fangre iche Samm lung ä l terer Gold und S i lberm ünzen , di e we

sent l ich e Lücken un serer Samm l ung ausge fü l l t hätte und , da s ie

zum E inschmeizen be st immt war , um den Materialwerth zu b ekom

men gewesen , zu erwerben . S o mu ß ten wir den Ernst der Lage
doppe l t schmerz l ic h empfinden. Eine Anzah l ä l terer Mus ikinstru

mente ,
die in Gefah r war , in das Aus land verkauft zu werd en ,

konn te j edoch dadurch für un ser Museum gere t te t werden , dars
s ich e in Freund unserer Anstal t fand , der die Kau fsumm e ausl egte.

S o thun wi r denn se l b s t unter s chwierigen Verh ä l tn i s sen un

sere Schu ld igke i t
,
sowe i t al s es eben mog l ich i s t , und l eben indes

sen der zuvers ich tl ichen Hoff nung , da i s , wenn auch momentan die
En tw ick lung n icht in dem Ma l'se vor s ich gehen kann

,
w ie wir

es wunschen
‚
doch d ie Ze i t reich l icher Unters t ü tz ung fur unse r

Museum komm en mufs
,
S oba ld die g ro isen pol it i sch en Ere ign i s se ,

die j etzt ganz Deu tsch land bewegen
,
ih ren Ab sch lufs gefunden

haben werden . Haben wi r doch fort und fort Bewei se des V er
trauen s

,
des \V oh iwo il ens und der T h ei lnabme an un sern wi ssen

sch aftl ich en Bes trebungen aus a l len The i len Deutsch land s zu ver

ze ichnen ; werden uns doch von so v ie len Sei ten , al s e iner An
stal t, we lch e der Vere in igun g a l ler deut sch en Stämme ihre Bi ii th e
verdankt , gerade j et z t Aus ze ichnung und Anerkennung zu The i l .
S o war es wiederum e ine hoh e Ausze ichnung von Se i te Sr. Maj .
des Kon igs von Bayern , dafs er in so huldvo l ler We i se ein Dank
schre iben

,
we l che s ihm d ie Vertretung des Museums hatte über

reichen lassen , bean tworte te , eine An twort au f d e ren Abdruck wir
h ier n ur verz ich ten

,
we i l s ie bere it s in al le öffent l ichen B lätter

den Weg gefunden hat .
Aus un serem G e ieh rtenaussch ufs , der se i t Kurzem dureh den

Tod so manchen Ver lust er l i t ten , i s t in gle icher We i se Herr A r
ch ivar T h . H e r b e r g e r in Augsburg und d urch Austri t t Herr
Dr . O n n o K l a p p in Wien ges ch ieden .

In S ch riftentauscb m i t dem Museum sind in j üngster Ze i t g e
t reten

Ferner giengen unsern Samm lungen fo lgende G eschenke zu :

der V e r e i n f u r S i e g e l u n d W a p p e n k u n d e in B e r l i n ;
der h e r a l d i s c h e V e r e i n A d l e r “ in W i e n ;
der c h r i s t l i c h e K u n s t v e r e i n f ii r d i e D 1 0 0e s e S e c k a u
in G r a z ;

die a n t h r o p o l o g i s c h e G e s e l l s c h a f t in W i e n ;
Sei t V eroti enti ichung des l e tzten Verzeichni s ses wurden fo l

gende‘ n eue J a h r e s b e i t r ä g e angeme lde t :
Von S t ä d t e n : Kempen a. Rh . Stad tmagi strat 1 6 . 45 kr.

Von P r i va t e n : Braunsherg. D i t trich , Pro f. , 1 6 . 45 kr. C o
blenz. Ju l ius Weg e ler , Kaufmann , 1 6 . 45 kr. Heidelberg. Dr. G .

Mü l l er 3 H. Her s feld. R iemensehneider
,
Pfarrer , in C rusp is , 1 6 .

45 kr. Ingo l s tadt . Jakob Esch , Gutsb es i tzer zu G radh of, 2 6 . Inn s
bruck. J . v . Kripp , Pro fe ss or , 1 6 . 10kr.

,
Dr. '

l
'

scburtsch enth a l er
,

Pro fess or , 1 11. 45 kr.
, J. v . Vorhause r

,
H ofrath , 2 6 . 20 kr. Lim

burg. Dr . Car l Trombe tta (stat t bi sh er 1011. Ludwigsburg.

Dr. Buttersack , Pro fes s or , 1 H . 45 kr. Nurnberg. Joh . Andr . Voge l
,

Sch rein erme i ster , 1 6 . 10kr. Prag. Dr. j ur . C laudi , 1 6 . 10 kr.

,

Max D ormitzer, Präs iden t der Hande l skamm er, 1 1 6 . 40kr.

,
Se l ig

mann Hel l er 1 H. 13 kr.

,
Dr . Richard von He l l y 2 6 . 20 kr.

,
Ju l ius

H ofmaier 5 6 . 50kr.
,
Dr. m ed . K aul ich

,
Pro fes s or , 2 6 . 20kr.

,
Dr.

j ur. Osborne 1 H. 10kr.
,
T h eod. Raab , k. k. R ech nung srath , 1 H.

10kr.

,
Dr. j ur. I\Ioriz Raudn it z 5 6 . 50kr. ,

Anton S ch obl o ch 2 8.

20 l n.

,
Ado l f Schwab

,
S tad trath

, 5 H. 50 lt r.

,
Ludwig Vo l's 2 H. 20 kr.

Traun stein. Färb er, k. Post u . Bahnverwa l ter
,

C arl H ecken

s ta l l er
,
k. B ez irk samtmann , 1 6 . 12 kr.

E i n m a l i g e B e1trage wurden fol gende gegeben
Von P r i v a t e n : Augsburg. \V . F re ih . v . Lutze l burg

,
k. Bez .

G er.
-Sekretär

, 1 11 . 30kr. Rotenburg (Prov. He s sen). Samm lung
von Pr ivaten 6 6 . 25 kr. Her s feld. Thon , O ekonom ‚ in So l z l fl.

45 kr.

I . Fur die kunst und kulturgesch iohti ichen Samm

lungen.

(N r. 6 127

Enghien . B o y s e n , Prem ierlieutenant im 3 . magdeburg . Infi

Reg imen t N r. 66 : Bruch stü cke von dre i g ema l ten d eu tschen G las
sch e i ben von ca. 1700. Kö ln . T h e w a l t

,
Bürgermei s ter : E ine

Partie b unter S e idenfransen vom 18 . Jhdt . Bi ldni fs der Adrienne
1.eco uvreur ; K pfstch . von P . D revet. Leipz ig. F . A . B r o c k
h a u s

,
Buchhand lung : D ers e iben C Iieh é s-V erze ichni l's. Nürnberg.

D r e s c h e r , Lithograph : 7 Port-r'ate A . Dürer ’ s in K upfers tch . vom

17. Jhdt . F i s c h e r ,
Schu ler der K unstg ewerbsch ule Das Schwe ine

s ch lachten
,
Rad ierung von A . v . () s tade , B. 4 1. v . G e m m i n g ,

Obers t : 2 —\nsxch ten der h l . ( i rabkape l le im Sp ita lho f zu Nürn
berg ,

Rad ierungen von Lösch . D r . M e y e r , prakt . Arzt : Tha
ler v on S chw . Ha l l

, 1746 . W a g n e r , Fabrikbes it zer : Armbru s t
m i t S tah l büge l und doppe l ter Sehne . 17. Jhd t. Pleinfeld. M ü l

l e r ,
P farrer : 36 k le inere S i lh erm iinzen , 14 Kup ferm ünzen und 4

K upferje tons vom 16 . u. 17. Jh dt. S tockho lm. D r. H i l d e b r a n d
4 Ho l zschn i tte nach nord i schen F i be ln des 9 .

— 10. Jhd ts. S tutt
gart . M a x B a c h ,

Ma ler : 1 1 s chwäbi sche Bracteaten v . 13 . Jh dt.

l“. G . S c h u l z
,
Banqu i er : 2 Ans ich ten aus dern eroberten S trufs

burg
, gro l

'

se Ii re idez e ichnung en von R . Heck .



Anzeiger fur Kund e der deut s ch en V orze‘

i t .

II. Fur di e Bibliothek.

(N r.

Aachen. D r . J o h . P h i l . P fe i f f e r , S tiftsvikar : Ders . , bist .
kr i t . Be i träge zur Ge sch ichte B run ’ s I . Erzkanz ler s

,
Herzogs v . Lo

th ring en u. Erzb i sch o fs v . Köln . 1870.

_

8 . Aarau. H . R . S a u e r
l ä n d e r

’

s V erlag sbuch handl . z B üh l er , Davos in se inem \Val ser
di a l ekt ; I , 1 . 1870. 8 . Berlin. K . A k a d em i e d e r W i s s e n
s c h a f t en : D ies .

,
ph i lol . u . h i stor. Abhand lungen a . d. J. 1869

1870. 4 . Braunschweig. F r i e d r. V i e w e g u . S o h n
,
Verlags

hand l . : Schü t z , d ie St imm e Friedrich ’ s d . G r. im 19 . Jah rh . ; 4 T h le.

1828. 8. A rnd
,
G esch ich te d . französ . R evo lution ; 6 Bude. 1870. 8 .

Mü l ler , di e Kep ler’ s chen Gesetze. 1870. 8. Bres lau. V e r e i n
f. G e s c h i c h t e u. A l t e r t h um S c h l e s i e n s : Ders . , Zei tschri ft
etc . ; Bud . X

, 1 . 1870. 8 . Codex diplomaticus S i les iae ; IX . Bud.

1870. 4 . Darmstadt. W i l h . F r a n c k , Hofgerichtsadvokat : E inFasz ikel Fl ug sch riften , Zei tungen etc .
,
me i s t in französ . Sprache

aus den Jahren 16 17 — 1708 2 . 4 . 8. Des sau. K . E l z e : B ize
‚

di e Münzen B ernhard ’ s Grafen von A nhal t
,
Herz ogs zu Sach sen ;

1 . Heft . 1870. 4 . Erlangen. P a l m E n k e
,
V erlag sh and l . (Ad .

Enke) : L ei s t , der römi sche E rbrech tsbesit-z in sein er ursprung l i
chen Gestal t . 1870. 8 . Frankfurt a. M. F r. W i l h . S ü s : Ders .,
Das Hand lun gshau s Ferd in , F li ntsch . 1869 . 2 . Freiberg. F r e i
b e r g e r A l t e r t h um s v e r e i n : D ers ., Mitth ei lung en etc . 7. He ft .
1870. 8. S t. Ga l len. H i s t o r i s c h e r V e r e i n : D ers .

,
M itth eilun

g en zur vaterland . Ge s ch ichte ; u . F . 11. Heft . 1870. 8 . Ders .
,
d .

Entstehung des Kanton s S t . Gal len . Neujah rsb lat t etc . 1870. 4 .

Gies sen . O b e rh e s s . G e s e l l s c h a f t f. N a t u r u. H e i l k u n d e :
D ies ., 6 . B erich t . 1857 . 8. G la ru s . H i s t o r i s c h e r V e r e i n d e s
K a n t o n s G l a r u s : Ders . ‚ Jahrbuch etc. ; 7. Heft . 1871 . 8 .

Görl i tz . O b e r l a u s i t z i s c h e G e s e l l s c h a f t d er W i s s en s c h a f

t e n : D ies . , neues Laus i tz i sches Magaz in ; Bud . 47 , 2 . 1870. 8.

G ra z . A k a d em i s c h e r L e s e v e r e i n : Ders .
, 3 . Jahre sber icht. 1870.

8. Grimma . M . C h r n . G o t t ] . L o r e n z
,
Prof. emer. : D er s .

,
(1 .

Stad t G r imma ; 1 1  
— 22 . Heft (S ch lufs). 8. Hannover. H i s t o r i

s c h e r V e r e i n f. N i e d e r s a c h s e n : D ers . , Lüneburger U rkun
denbuch ; 5 . Abth . 1870. 4 . Heidelberg. E . M o h r

,
akadem .

Buchh andl . z Arch iv f. d . Ge sch ich te der S tad t Heide l berg ; I I I .
Jb g .

, 2 . He ft . 1870. 8. Köln. L. S c h w an n
’
sch e V eriag sh andl . t

B ock , Rhein lan d s Baudenkmal e ; I , 6 — 12 u . I I
, 1 . L i ef. 8 . B ock

,

der Kunst* u . Rel i qu ien schat z des K o lner Dom es . 1870. 8. H er

m en s , d . Orden v . hei l . G rabe. 1870. 4 . Leipz ig. D u n c k e r u.

H um b l o t
,
V erlag sh andl . z Wagner , B lsafs u . Lo th i‘ing en 11 . ihre

III . Fur das Arch iv.

(N r.

Augsburg. W i l h e l m F r e i h e r r '

v o n L u t z e l b u r g ,
k. Be

z irksg erich tssekretär : V erzeich nifs derj en igen die Lützelburg ’
sch e

Fam i l ie berührenden Urkunden , w e l che s ich in dern Departem en ts
Arch ive zu Nan cy befinden. 13 17 — 1777. Urkundenbuch .

Chron ik der historischen Vereine.

M i t t h e i l u n g e n d e r k. k. C e n t r a l - C om m i s s i o n z u r E r

f o r s c h u n g u n d E r h a l t u n g d e r B a u d e n k m a l e. XV . Jah rg .

N ovbr.
— D ecbr . 1870. 4 .

D ie m it telal ter l ichen p last isch en Werke in Fun fk i rchen . Von
Dr . E . H ensz imann . 2 . Ab s chn i t t . (M i t 20 H oiz schn.) D er R o

l an d stei n in Ragusa . Von Wende l in Boh eim . (M it 1 H o iz schn .)
Zur G esch ich te der fürstiich en Fam i l ie \V indisch gratz . Von Dr .

Hön i sch . Ueber zwe i angeb l iche S ch ach figuren. Von Hans Wei

n inger . (M i t 4 H o izschn .) Be it rage zur m i t tel al terl ichen S pbra
gi stik . Von Dr . Karl L ind . (M i t 8 H o l zsch n .) Das Sacramen ts

h äu schen in den g otbisch en Ki rchen . Von Dr . Kar l F ronner. (M i t
9 Hol z schni t ten .) Kom i sch e Gräb er am \V iener-Berge . V on Dr.
Kenner . D ü rer’ s Me lancho l ie. Von A lber t I l g . D ie hei l .

D reifai tigkeit . Von A . R . v . Perg er. (M i t 1 H o l z schn ‚ ) D ie

Maria-H immelfah rt skir che vor dem Teyn in Prag. Von B . Grue

b er. (M i t 1 Taf. 11 . 2 H o lz schn .) Vom A1terth um sverein.

1 Taf. 11 . 4 H ol zschn .) C orrespondenz .

XVI . Jah rg . Janner — Februar . Wien
, 1871 . 4 . Andeutun

g en über ein ige Gegen stände aus dem ers ten Buch e von des Th eo

ph i ius Presbyter „D iversarum art ium schedula.“ Von A . R . v . Per

ger A el tere Grab s teine von Bisch ofen in der Kathedrale zu
Fun fk irch en . Von Dr . E . H ensz lmann . (M i t 3 H o l z sch n .) D ie

S iegel der o sterreich ischen Regenten . Von Karl von Sava . (Mit

5 H o lz schn.) VII. Abth ei iung . D ie S iege l der o sterreich is ch en

F ü rs ten aus dem Hau se Hab sburg . (Fort s .) D ie Kun st des M i t
telal ters in Bohmen . Von B . Grueber . Wanderungen durch
Regen sburg . Von H . We ininé er. (M i t 4 H oizsch n.) D ie S t .

Annakirch e zu \V i lna , gebaut 1392 — 96. Von Bol esl . Podczas

zyriski . (M i t 2 H o l zschn .) D ie Darstel l ungswei se des g ekreu

zig ten He i lendes . Von A . R . v . Perg er. (M i t 1 H o lz schn .)

Wiedergewinnung fiir Deut schland ; 6 . Aufl. 1870. 8. O t t o W i
g a n d , V eriag sh and l S ch err, deutsch e Ku l tur u. S itteng esch ich te ;
4 . Aufl. 1870. 8 . Lintorf b ei Osnabrück . D r. H . H a r t m a n n

,

prakt. Arz t : Der s. , B i l der au s We s t falen . 1871. 8. Linz . M u

s e u m F r a n c i s c o — C a r o l i n u m : Das .
, 29 . B ericht

,
neb s t 24. Lief.

der B ei träge etc. 1870. 8. München. K . b . A k a d em i e d e r W i s
s e n s c h a ft e n : D ies.

,
Abhand lungen der mathem .

-

ph ysikal . Clas se ;
Bud. X, 3 . 1870. 4. D r. W. v . G i e s e b r e c h t

,
Un ivers. - Profes

s or : Ders . , über den E influfs ‘

der deutsch en Hoch schul en au f die
nat ionale Entwicke l ung . 1870. 4 . Nürnberg. U n g e n a n n t e r :
8 kl einere D ru< ;kschriften ,

Reden
,
Ged ichte, A . Dürer betreffend .

1826 — 1856 Pleinfeld. J . B . M ü l l e r
,
k. Pfarrer : Fabricius

,
cu

riöses A ntiquitaten
- Lexicon . 1719 . 8. S chwerin. V e r e i n f ü r

m e kl e n b u r g i s c h e G e s c h i c h t e u. A 1t e r t h um s ku n d e : Der s.
,

meklenburg isch es Urkundenbuch ; V I. Bud . 1870. 4 . S tockholm.

H a n s H i l d e b r an d
,

.C onservator des Al terth ums-Museums Der s.,
Bidrag t i l l S venska mede ltidens konsth istoria ; 1 8. Sonder
abdr. T ornberg och H i ldebrand , F ölhagen-fiudet. 8. S onderabdr.

S tuttgart. J. G . C o t t a
’

sch e V eriag shand l . z S ta l in , w irtember
gi sch e G es chich te ; T h . IV

, 1 . 1870. 8. Trier. F r. L i n t z
’
sch e

V erlag sh and l . Mul ler , uber die Sch ick sal e vaterländ. Handschri ften.
183 1. 8. Leonardy ,

die angeb l ichen T rierisch eu In s ch r i ften — F äl
sch ungen . 1867. 4 . v . Wi lmowsky ,

Bedenken des Dr . L . J . Jan s
sen uber die gegen die Echth ei t der röm. Insch ri ften z u Nenn ig
vorgetragene paläogr. Kr i t ik . 1868. 8. B eck , B e schre ibung des R e
g ierung sbez . Tr ier ; Bud. I I

, 1 . 1869 . 8 Kraus , B ei t räge zur Tr ier i
s chen Archäo l ogie 11 . Ge sch ich te ; Bd . I . 1868. 8. v . Wi imow sky ,
d . röm . Moselvi l len zwi schen Trier u. Nenn ig. 1870. 8. Das Han d
buch der Mal erei vom B erge Athos , übers . v . Schäfer. 1855 . 8.

Wa shington . S m i t h s o n i a n I n s t i t u t i o n : Dass . , annual R e
port etc . for th e year 1868 . 1869 . 8. M onth iy repor t of th e de
puty spec ial comrnissioner o f th e revenue ; July 1869 — Jan . 1870.

4 . Wiesbaden. S ch liephake , G esch ich te
v . Nassau ; 7. Halbband . 1870. 8. Zürich . J. H e r z o g ,

Verlags
buch h andl . : Anzeiger fur s chwe izer i sche A lterth umskunde ; Jh g .

I
,
11 u. 111

, 1 . z. 3 . 1868 — 70. 8 .
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N a c h r i c h t e n .

L i teratur.

K unstgesch ich tl z
'

che E r sch einung en des Jah res 1870.

Unsere K unstg esch ich tsch reibung i s t , wen igsten s was das M i t
t elalter un d die neuere Zei t b etriflt, e rs ich t l ich in e ine neue Phase
get reten . Nachdem man nach U eberw indung der Periode , in wel

cher di eser lange stiefmutterl ich behandel te Zwe ig der G esch ich ts
wi s sen schaft haupt säch l ich unter Ankniipfung an Ört l iche Ueber
l ieferungen der L iebhab ere i und einer anstandig en Ausful iung von
Mufsestunden hatte d ienen müssen

,
dazu uberg egang en war , ihn

z ur Wü rde einer se lb s tänd igen D iseipl in zu erheben , und zu die
sem Zwecke zumachst in mög l i chs tem G leichma i

'

s das Mater ia l zu
sammengetrag en hat te , um die l e i tenden Prinzipien au fzu stel l en ,
i st aus der Vert iefung de s S tud iums , nament l ich fii r die Haupt
epochen der Kuns tentwick l un g und der darau s hervorgehenden
E in s ich t ihres nahen Zusammenhangs m i t dem ganzen Ku l turl eb en
der Völker

,
der Gedanke lebendi g geworden , die Ergebn i sse der

Forsch ung fiir d ie Gegenwart unm i t te lbar zu verwerth en . S o i s t
im G egensatz zu dem früh eren

,
re in theoret i schen Verfahren e ine

m ehr prak t i s ch e Tenden z in die Behan d lung der Kun stge sch ich te
e ingetreten , wodurch s ie im Ganzen von ihrem wi s sen schaft l ichen
“

‘

ertha n ich t s eing eb ii l'st h at , da zwar uber die einzusch iag ende

R ichtun g l ebhafter S trei t en ts tanden ,
man inde l

'

s noch von ke i

ner S e i te davon abgegangen i s t , eben die Grund satze der Theo
ri e al s Ausgangspunkte der Praxi s anzusehen . E ine H auptth ätig

keit innerha l b d iese s G eb ie te s b ez ieh t s ich demgemä ß darauf, das
gebi l dete Pub l ikum den In tere s sen des Kun stleb en s naher zu fub .

ren
, b es onders das V erständni l

'

s fü r h i stor i sche Kuns t in we i

teren Krei sen zu verbrei ten . D iesem Bestreb en verdankt e ine be
träch tl ich e Anzahl v on Broschüren ihre Ents tehun g

,
we l che g röfs

t enth eil s zuers t al s Vorl esungen vor die O effenti ichkeit t raten und

darnach gedruckt e in g ro l
'

seres Fel d der E inwirkun g gesuch t h a
b en . A l s s ol cher in Druck herausgegebene t rag l iegt un s v or :
C a r l A n d r e ä : U e b e r S t y 1 u n d d e r c h r i s t l i c h e n K u n s t
H a u p t - S t y l a r t e n b i s z u r R e n a i s s a n c e . Au eranstai tung

des Verein s z ur Verbrei tung chr i s t l ich er Sch ri ften in Dresden“
gehal ten und zum B es ten d ieses Vere ins in Druck gegeben . Dres

den . In Comm i s s ion von Justus Naumann ’ s B uchhand lung“. 8.

24 S tu . D er Verfasser
,
b ekann t l ich Ma l er, n ennt s ich se iner Auf

gabe gegenuber e inen ‚
t otal Unge lehrten .

“ Gegen manche Sätze ,
nament l i ch au s dem B eginn der Abhand lung, s ind B edenken auch
n ich t zu un terd r ü cken ; doch i s t es von In teres se, vom Boden der
th atig en Kun stübung au s über Fragen des Geschmacks ein von

regem E i fer , l ebhafter An schauung und zusammenh ang ender Beob

ach tun g unterstütz te s U rth ei l s ich aus sprechen zu horen . E ine
gedruck te Rede i s t auch C a r l J u s t i ’ s : D i e V e r k l a r u n g
C h r i s t i . G em a l d e R a p h a e l s i n d e r P i n a k o t h e k d e s V a

t i c a n .

“ Leipzig ‚ 1870. Voge l . 8. 36 8tn.

,
worin der Verfasser, be

kanntl ich der B iograph Winkelmann
’
s
, ein es der Haup twerke des

M ei s ter s v on Urb ino seine r gesch ich t l ichen Ents tehung nach er

kl art
,
se iner inneren B edeutun g nach würd igt un d zur Darlegung

der a l lgeme inen asth etisch en Fragen b enutz t , we l che s ich daran
knupfen. V i e l fach b i lden Museen die Ausgan gspunkte ,

um in
di ese s G eb iet fal lende Erör terun gen zu geb en . E r n s t C u r t i u s

verofl
‘

entl ich t e inen Vortrag unter dem T i te l :
„
K u n s t m u s e e n .

I h r e G e s c h i c h t e u n d i h r e B e s t i m m u n g. M i t b e s o n d e

r e r R ii c k s i c h t a u f d a s k o n i g l . M u s e u m z u B e r l i n .

“ Ber

l in 1870. 8. 30 S tu .
,
worin er namen t l ich das vol le Bewufstsein

des Zweckes
,
d ie uneigennütz ige Gesinnung der Urheber , den rei

nen E i fer der Beth ei l ig ten ,
aus wel chen das B erl iner Museum zu

S tand e kam
,
man moch te sagen

,
zur Na‘chahmung voriegt . E ine

Vorl esung von G o t t fr i e d K i n k e l : D i e G em a l d e — G a l l e r i e
i n D a r m s t a d t . Darmstadt , 1870. D ieh l . 8. hal t s ich mehr an
den w erth vol len und b i sher n ich t h inre ich en d g ewurdig ten In hal t
d ieser Samml ung.

E inen ähn l ich en Zweck , w ie d iese gehal tenen Vortrage, verfol
g en andere kleine S chr i ften , weiche , popul är abg efafst , m i t mehr
oder wen iger Gehal t die Resul tate der W i s sen schaft verwerth en.

W ir n ennen e iner Ungenannten
„
L e i t f a d e n f ü r d en U n t e r

r i c h t i n d e r K u n s t g e s c h i c h t e , d e r B a u k u n s t , B i l d n e =

r e i
,
M a l e rei u n d M u s i k .

“
2 . Aufl. S tuttgart

,
Ebner u. Seubert.

M i t 102 111ustrationen. E in um fangreich esWerk d ieser Art i st
D e u t s c h l a n d s K u n s t s c h a t z e . E i n e S a m m l u n g d e r h er

v o r r a g e n d s t e n B i l d e r d e r B e r l i n e r , D r e s d e n e r , M u n
c h e n e r u n d W i e ne r G a l e r i e n . M i t e r l ä u t e r n d e m T e x t
v o n A d. G ör l i n g u n d e i n e r R e i h e v o n P o r t r a t s d e r b e

d e u t e n d s t en M e i s t e r m i t b i o g r a p h i s c h e n N o t i z e n v o n
A .WV o i t rn an n u n d B . M e y e r .“ Leipz ig , Payne . wel ch es
in etwa 60 L ie ferungen vo l lständig

’ sein sol l , von d enen die erste

1 H o l z sch nitttafei und 3 Stah l s t iche neb s t 12 S tu. Text bring t.
M it Rück s ich t auf Laien ange l egt , doch auch für Küns tl er und

G e l ehrte hoch sch ätzbar i st : D i e G a l e r i e z u C a s s e l i n i h r e n
M e i s t e r w e r k e n . N a c h d e n O r i g i n a l g em a l d e n ra d i r t

v o n W. U n g e r. M i t e r l ä u t e r n d e m T e x t v o n O . M ün d

l e r.

“ Le ipz ig
,
S eemann . wovon die vor l iegende erste Seri e 10

B lät ter bringt . Das bedeutend ste h i erher gehörende Werk i s t
ohne Zweife l J a c . B u r c k h a r d t ’ s unter dem T i tel : D e r C i
c e r o n e “ bekannte A n l e i t u n g z u m G e n n l

'

s d e r K u n s t

w e r k e I t a l i e n s , des sen zwei te, unter M i twirkung von meh reren
Fachgenossen durch D r

.

. A . v . Z a h n bearbe i tete Auflage
, 3 Bde.

,

Leipz ig bei Seemann , 8 1 154 S tn .

,
das verflossene Jahr vol lendet

geb rach t hat . G enug b eg ü n stigt , in sein em die Mal ere i behande ln
den T h eiie n och von O . M un d l e r durch gesehen z u werden ,

von

we l chem Erwe i terungen seiner C orrecturen : B e i t r a g e z u J .

B u r c k h a r d t’ s C i c e r o n e
, 8. 48 S tn . im se lben Verlage ersch ie

nen s ind
,
wi rd es fur al le Zei ten dem G e l ehrten e in wi l lkommner

Anhal t
,
dem Stud ierenden ein zuver l äss iger Füh rer sein . Auf en

gerem Gebie te ers treb t dasse l be Z iel A . A n d r e s e n in seinem
„
H a n d b u c h f u r K u p fe r s t i c h s a m m l e r o d e r L e x i k o n d e r
K u p fe r s t e c h e r

, Ma l e r R a d i r e r u n d F o r m s c h n e i d e r
a l l e r L ä n d e r u n d S c h u l e n n a c h M a a f s g ab e i h r e r g e
s c h ä t z t e s t e n B l ä t t e r u n d W e r k e . A u f G r u n d l a g e d e r
2 . A u f l . v . H e i l e r

’
s p r a e t . H a n d b u c h n eu b e a r b e i t e t u n d

u m d a s D o p p e l t e e r w e i t e r t .“ Le ipzig . T . O . Weige l , von
wel chem , 400 S tu. s tark ,

die ers te Hä l fte des ersten Bandes h er

ausgekommen
,
wahrend das Ganze auf zwe i Bände b erechne t i s t .

An d ieses sch l ie ß en wir fügl ich die ubrig en gro l
'

sen l ex ikal i

s chen Unternehmungen an
,
die im Erscheinen begr iffen sind und ,
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s owe i t sie der deut sch en L i teratur angeb oren , sämmtl ich s ich die
Aufgabe ste l len , die früheren Arbe i ten d ieser Art v on Brul l iot,
Nagl er u. s . w . um die Ergebn i s se der neueren Forschung zu b e

re ichern , bez iehungswei se sie z u berichtigen und fortzusetzen . S ie

sind : G . K . N a g l er u n d A . A n d r e s e n : D i e M o n o g r a m m i
s t e n u n d d i e j e n i g e n b e k a n n t e n u n d u n b e k a n n t e n
K ü n s t l e r a l l e r S c h u l e n , w e l ch e s i c h zu r B e z e i c h n u n g
i h r e r W e r k e e i n e s f i g u r l i ch en Z e i c h e n s , d e r I n i t i a
l en d e s N am e n s , d e r A b b r e v i a t u r d e s s e l b e n u . s. w . b e

d i e n t h a b en .

“ M ünch en
,
Franz . A . A n d r e s e n : D i e

d e u t s c h e n M a l e r -R a d i r e r (p e i n t r e s - g r a v e u r s ) d e s 19 .

J a h r h u n d e r t s n a c h i h r em L e b e n u n d W e r k e n .

“ Leipz ig ,
R . \V eig el

‘

s Kun sthand lun
'g . F r. M u l l e r : N e u e s t e s K ün s t

1 e r - L e x i k o n . E r g ä n z u n g s b a n d . N a c h t r a g e s e i t 1 8 5 7.

N e u e r e F o r s c h u n g e n u b e r ä l t e r e K u n s t l e r , s o w i e a l

p h a b e t. U eb e r s i c h t d e r K ü n s t l e r d e r G e g e n w a r t u n d
i h r e r L e i s t u n g e n . B e a r b e i t e t v o n A . S e u b e r t “ Stuttgart ,
Ebn er u. S eubert . end l ich : „ A l l g em e i n e s K u n s t l e r — L e

x i k o u
,
u n t e r M i t w i r k u n g d e r n a m h a f t e s t e n F a c h g e

l e h r t e n d e s I n u n d A u s l a n d e s h e r a u s g e g e b e n v o n D r .
J u l i u s M e y e r . Z w e i t e g a n z l i c h n e u b e a r b e i t e t e A u f
l a g e v o n N a g l e r ’ s K ü n s t l e r l ex i c o n .

“ L eipzig, Enge lmann .

Lex .
— 8. Bei letzterem Werke i s t die Anknüp fung an Nagler’ s

Namen nur e ine p ie tä tvo l l e Rücksi ch t gegen des sen j etz t zwar an
tiquiert e , aber immer h o ch zuschätz ende Verd ien ste. Von n ich t we
n iger al s 44 deut s chen und 34 au s länd i sch en Ge lehr ten unter
s tützt

,
erweiset es s ich schon in der vor l iegenden ersten L ieferung

des ersten Bande s a l s ein d urchaus se l b ständ ig es Werk , das , in
j edem einzelnen Art ike l un ter offener Verantwortung von de s sen
Verfasser durch g efuhrt , a l len An forderungen der Ze i t en tsprech en
zu wol len scheint . A l s in die Re ihe g eh orig nennen wi r auch den
U n i v e r s a l - C a t a l o g u e o f B o o k s o u A r t c o m p r e h e n d i n g
P a i n t i n g

,
S c u l p t u r e , A r e h i t e c t u r e , D e c o r a t i o n , C o i n s ,

A n t i q u i t i e s etc .
,
d er

,
s chon sei t zwe i Jahren vom S c i e n c e

a n d A r t D e p a r t m e n t o f t h e C o m i t t e e o f C o u n c i l 0 11 E d u
c a t i o n

,
S o u t h K e n s i n g t o n

,
herausg egeben , eben so g ro l'sar

tig w ie prak t i sch ange legt
,
die ganze ä l tere und neuere Kunst

l itera tur im weitesten S inn e um fas sen so l l , ab er a l s h inre ichen d
bekann t v orausgeset zt werden kann .

Eine andere R ich tung d iese s G ebie te s setz t s ic li d ie H erstel
l ung des reinen G eschmack es d irekt zum Z ie l

,
und zwar durch

Z urückl ei tung desse l ben au f se ine his tori sch en Grund lagen ,
vor

nehm l ich durch unm i t te l bare Vorführung guter a l ter Muster in
Abbi ldung oder von E ntwurfen

,
die nach so l chen ge fert igt s ind .

Ein gro fser The i l d ieser vere inten kunstleri sch en und sch ri l
'

tste l le

risch en T hatigke it besch l ie l
'

st s ich zwar in period isch erscheinen
den B lät tern , doch hat das vergangene Jah r auch manche sel b
ständ ige Werke der Art an ’ s L ich t t re ten las sen . W . Z a h n ’ s

„
O r n a m e n t e a l l e r k l a s s i s c h e n K u n s t e p o c h e n ,

n a c h d e n
O r i g i n a l e n i n i h r e n e i g e n t h üm l i c h e n F a r b e n d a r g e
s t e l l t . Berl in

,
D . Re imer

,
Fo l .

,
haben in dri tter 7i uflag e zu er

scheinen ange fangen . Bed eutend s ind auch e in ige neuere V eröf
fentl ich ung en : H . l i ym a n s

, „D i e d e c o r a t i v e n u n d a l l e g o _

r i s c h e n C o m p o s i t i o n e n d e r g r o l
'

s e n M e i s t e r a l l e r S e h u
l e n . P h o t o l i t h o g ra p h i s c h e A b z ug e v o n d e n O r i g i n a l
K u p fe r s t i c h e n m i t B e i g a b e e i n e s e rk l a r e n d e n T e x t e s .

Lü t tich , C laeson . F o l .
,
L . K l i n g e n b e r g

, „ D i e o r n a m e n t a l e

7)

ü

B a u k u n s t d e s M i t t e l a l t e r s . E bend . Fo l .
,
und H . K o h l e r

,

„
P o l y c h r o m e M e i s t e rw e r k e d e r m o n u m e n t a l e n K u n s t

i n I t a l i e n v o m 5 .
— 16. J a h rh . (Sech s L ieferungen zu 2 B l . in

Farbendruck .) Leipz ig , B aumgärtner. Fol ., deren An lage indefs

iiber die b los prak ti sche Tendenz h inausgeh t . F r. F i s c h b a c h
bekundet in seinem A l b u m f u r S t i c k e r e i .“ Wien , S elbstver
l ag K l . Fo l .

,
in we l chem v ie l fach J . S i b rn a c h e r ’

s al te s Muster

b uch lein z u Grunde gel egt i s t , nament l ich auch in der von ihm
se lb s t h inzug efug ten F arbeng ebung ein h i stori sch woh lg esch ul tes

Auge. E u g e n F r e i h e r r n v o n L o ff e l h o l t z .

’ B e i t r ä g e
f ü r K u n s t u n d K u n s t g e w e r b e i n C o p i e n n a c h g u t e n a i

t e n M u s t e r n “
,
Nörd l ingen

,
C . H . Beck . K l . Fo l ., zeigen in der

vorl iegenden ersten L ieferung au f 12 Tafe ln in Farben und Ton
druck e ine gewi sse Zufä l ligk ei t der Auswah l , die inders im Fort
gange des Unternehmen s schw inden w i rd . Au f engsten Raum
beschrank t s i ch E d . H e r d t l e in der zwei ten Ab th ei lung seiner
„
F l ä c h e n - V e r z i e r u n g e n d e s M i t t e l a l t e r s u n d d e r R e

n a i s s a n c e
,
n a c h d en O r i g i n a l e n g e z e i c h n e t . Stut tgart

,

Cohen u . Ri seh . Fo l .
,
indem er auf 28 B lättern e ine Reihenfo lge

al ter F l iesen verein igt und b ei der immer z ieml ich g ro fsen S el
tenh eit d ieser Denkmä ler durch die vorgefuh rte Mann igfal t igkei t
der Muster imponiert. E in A rc h i v f u r o r n a m e n t a l e K u n s t .
R e d. d u r c h M . G r o p i u s . M i t e r l a u t e rn d em T e x t v o n
L . L o-b d e .

“ Ber l in
,
S pring er

’

seh e Buch handl ., l iegt im ersten Hefte

vor .

D ie in Deuts ch land vero ii
°

entl ich ten s treng wi s sen schaft l ichen
Werke des l et z ten Jahres s ind , b i s au f e ine Anzah l v on Mönog ra
ph ieen , g ro lstentheil s Fort setzungen oder neue Auflag en ,

so : C .

S c h n a a s e „
G e s c h i c h t e d e r b i l d e n d e n K ü n s t e.

“
2 . Aufl.

4 . Bd. 1 . Ab tl1 . B earbeite t vom \ erfasser un te1 M ith ülfe von A .

S c h u l t z . M i t in den Tex t gedruck ten Ho l z schn i t ten . Dus sel

dor f. Buddeus , W. L u b k e G e s c h i c h t e d e r A r c h i t e k

t u r .“ 4 . A ufl. 5 .
— 10. L ief. Leipzig , Seemann . 8 ; d e r s e l b e ,

G e s c h i c h t e d e r P l a s t i k “
. 2 . Aufl. 5 . u . 6 . Liefer . Ebendas . 8.

E r n s t F o r s t e r G e s c h i c h t e d e r i t a l i e n i s c h e n 1i u n s t

2 . Bd. I .n . T . O .Weig e l . 8 ; d e r s e l b e D e n k m a l e i t a l i e n i
s c h e r M a l e r e i v o m V e r fa l l d e r A n t i k e b i s z u m 1 6 . J h d t.

“

13 .
— 16 . Lfg . Ebendas . 4 . Kup fer m i t Tex t ; F . A d l e r M i t t e l

a l t e r l i c h e B a c k s t e i n -B a u w e r k e d e s p r e u l
'

s . S t a a t e s

9 . u . 10. S uppl ementh eft zur Zei tsch r i ft fur Bauwesen . Berl in ,
E rnst u. 1i orn . Pol . M i t K pfrn. E in neub eg ounenes Werk i s t :
F . P e y e r i m H o f D i e R e n a i s s a n c e -A r c h i t e k t u r I t a
l i e n s

,
A u f r i s s e

,
D u r c h s c h n i t t e u n d D e t a i l s i n 1 3 5 1i t h .

T a fe l n a u fg e n o m m e n u n d m i t e r l ä u t e r n d e m T e x t h e r
a u s g e g e b e n “

1 . S ig . Ln . S eemann . 8. B edeu tende ausländi

sch e A rbeiten S tel l en s ich den deut schen zur Se i te ; vor A l l em J . A .

C r o w e und G . B. C a v a l c a s e l l e G e s c h i c h t e d e r i t a l i e
n i s c h e n M a l e r e i “ Deutsche Orig ina l -Ausgabe v on M .

'J o rd a n.

111. Bd . Ln . l -Iirz el . 424 S tn . m i t 7 Tafe ln ,
v ie l besprochen

und wol j edem stud ierenden Kunst freunde aus e igener Anschau
ung bekann t. D ie um fassende Arbei t v on J. B. Wa r i n g

, „ S t o n e
M o n u m e n t s , T u m u l i , a n d O r n a m e n t s o f r em o t e A g e s .

“

London . g ib t au f 100 Tafe ln 1200 Abbi ldungen aus a l l en The i
l en der Erde. Von A . 1

‘

. R i o haben w ir „ E p i l o g u e ä l ’ a r t
c l1 r é t i e u .

“
2 Bde . Pari s . 8. 884 S tu.

,
aus dem bekannten S tand

punkte d es Verfassers zu beurth e i len .

Reiche r i s t die Zah l der in Deu tsch land ersch ienenen Mono
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graphi een ‚
un ter we l chen die Schr iften uber D enkmal er der Ar

chi tektur e in en hervorragenden Rang e inn ehmen . Wir nennen vor

a l lem das nach kurzer G efährdung wieder aufgenommene '

gro lse

Werk von F r. S c h m i t z
, „ D er D o m z u C ö l n , s e i n e C o n

s t r u c t i o n u n d A u s s t a t t u n g .

“ Mi t h i s tori schem Tex t v on
Dr . L. E n n e n . C öln u . Neu fs . Cal ow. gr. Fol . M i t l i th . T afe ln
in Schwarz Ton un d Farb endruck ; s odann F . A d l e r B a u
g e s c h i c h t l i c h e F o r s c h u n g e n i n D e u t s c h l a n d .

“ 1. D i e

K l o s t e r u n d S t i f t s k i r c h e n a u f d e r I n s e l R e i c h e n a u .

“

B erl in , Ernst und Korn . F 01. 17 S tn . m it 10 T fln. E ine Reihe
von Monograph ieen b i ldet das von F r. B o c k unte r M i twirkung
von Fachge lehrten herausgegebene um fangreiche Werk : „ R h e i n
l a n d s B a u d e n k m a l e d e s M i t t e l a l t e r s , Kö ln und N eul s

,

Schwann . G r. 8. M i t H o l z schn . Von demse lben a l s Verfasser
ers chein t n och : „ D e r K u n s t u n d R e l i q u i e n s c h a t z d e s
C o l n e r D o m e s .“ Ebendas . gr. 8. Auf be ide Werke werden
wi r ausfuh rl ich zuruckkommen . E ine e ingehendere Be sprechung
haben wir bere it s in B e i lage N r. 1 des vorigen Jahrgangs des An
ze igers der verd ienstvol len V erofl°entl ichung von A . H i n z g ew id
met , wor in er den ers t durch kürz l ich gemachte Entdeckungen
rei ch und fur die W i ssen schaft , namen t l ich die Kunde der al ten
Kun s twebere i , wi ch t ig gewordenen Schatz der Mar ienkirche zu
Danz ig we iteren K re i sen zugängl ich gemach t hat . Wegen des

engumgrenzten B ez irkes , innerhalb we l ches es s ich bewegt , kön
nen wir auch das Werk von H . D e h n - R o t h f e l s e r und W.

L o t z h ieh er rech nen : D i e B a u d e n km a l e r i m R e g i e r u n g s

b e z i r k G a s s e ] , m i t B e n u t z u n g a m t l i c h e r A u fz e i c h n un

g e n b e s c h r i e b e n u n d i n t o p o g r a p h i s c h - a l p h a b e t i s c h e r
R e i h e n f o l g e z u s a m m e n g e s t e l l t . Casse l

,
F reyschmi dt . 8.

408 S tn.
,
e ine im Auftrage des kg l . M in i ster iums durch den V er

e in fii r hes s i sche Ge sch ich te und Landeskunde veröffen tl ichte Sta
tistik

,
we l ch e namen t l ich Landescon‘

servatorien al s mustergül t ig
emp foh l en werden könn te. W. S t r i c k e r g ib t „D i e B a u g e

s c h i c h t e d e r P au l s k i r c h e (B a r füfs e r - K i r c h e) z u F r a n k
fu r t a . M . Frank fur t a. M .

,
Al t. 4 . M it 1 L i th . und 10 Hol z

schn i tten . B . G r u b e r ’ s arch itekton i sch - archäol ogi s che Stud ie :
D i e K a t h e d r a l e d e s b . V e i t z u P r a g u n d d i e K u n s t
t h a t i g k e i t K a i s e r K a r l

’ s Prag
,
Ca lve

,
i s t ein S onderab

druck aus den Techn i s chen B lät tern , I . Jah rg .
, 3 . H i t ; d e3gl . E .

H i s ’ urkund l iche Be i trage : „
D i e B a s l e r A r c h i v e ü b e r H a n s

H o l b e i n
,
d e n J ü n g e r n , s e i n e F a m i l i e u n d e i n i g e z u

i h m i n B e z i e h u n g s t e h e n d e Z e i t g e n o s s e n ,“ Base l , H .

Georg . 8 . 59 S tu . au s v . Zahn ’ s Jahrb üchern fur Kun stwi s sen
s chaft

,
III . Jh rg . D er in neuerer Zei t l ebhaft entbrann te S tre i t

uber die größ eren Anwartsch aiften der G oth ik oder der Renais

san ce hat zwe i bedeu tenden Monog raph ieen au s der 1tal ienisch eu

Kun s tges ch ichte ,
wenn auch n ich t den Ursprung , s o doch e inen

Hi ntergrund verl i ehen : H . S em p e r D o n a t e l l o
,
s e i n e Z e i t

u n d S c h u l e.

“ Leipz .
‚
Seemann , und : A . J a n s e n L e b e n

u n d W e r k e d e s M a l e r s G i o v a nn a n t i n o B a z z i v o n V e r

c e l l i . A l s B e i t r a g z u r G e s c h i c h t e d e r i t a l i e n i s c h e n
R e n a i s s a n c e z u m e r s t e n M a l e b e s c h r i e b e n .

“ S tut tgart
,

Ebner u . Seuber t . gr. 8. Aus der unermudlich fur Ve i t S tofs
ein tre tenden pol ni schen L i teratur haben w ir zu verzeichnen : M .

B e r s o h n , „O W i c i e S tw o s z u i o j e g o r z e i b i e : p o z d r o

w i e n i e a n i e l s k i e .

“ Wars chau . 4 . 16 S tu . M i t Abb i ldung des
engl is chen G rufses zu Nürnb erg in Hol z schn

_

i tt . Al s sehr be

deutende Arbe i t i s t hervorzuheben J.
,

S t 0 c k h au e r
,
K u n s t g e

s c h i ch t e d e s K r e u z e s . D i e b i l d l i c h e D a r s t e l l u n g d e s
E r l ö s un g s t o d e s C h r i s t i i m M o n o g r a m m ,

K r e u z u n d C r u
c i f i x . Schaffhausen . H urter. 8. 336 S tn. M i t H o l zschn

,
deren um

fassende Darste l lung die t iefsten E inb l icke i n die gei st ige S t im o

mung der aufeinan der fo lgende n Jahrhunderte th un lafst.
E in e An zah l v on monograph i sch en Arbei ten zeichnet sich

durch den hervorragenden An the i l aus , we l chen die vervielfalti

gende Kunst darin gefunden . Q . L e i t u e r s Lieferung swerk
D ie h e r v e r r e g e n ä s t e n K u n s t w e r k e d e r S c h a t z k am

m e r d e s 0 s t e r r e i c h i s c h e n K a i s e r h a n 8 e s .

“ Wien
, k. k. Hof

und S taat sdruckerei . gr. Fol .
,
kann al s epochemachend für die

neuere Rad ierung bezei chne t werden . F r. Wa 11 d e r e r ’ s im
vorigen Jahre beendetes Werk A d am

,

K r a ft un d 8 e i n e
S c h u l e. E i n e S a m m l u n g v o r h a n d e n e r S t e i n b i l d
w e r k e i n N u r n b e r g u n d U m g e b u n g i n 6 0 A b b i l du n

g en.

“ Nurnb erg , Schrag . Fol .
,
zeichne t s ich durch die dar in ent

h al tenen H o l zscl mitte aus . Zum S ch lufs nennen wir K . L i n d
,

A n t i p h o n a r i um m i t B i l d e r s c h m u c k a u s d e r Z e i t d e s
X I . 11 . X I I . J a h rh u n d e r t s i m S t i f t e S t. P e t e r z u S a l z
b u r g .

“ W ien , F raudel . 4 . 46 S tn. m i t H ol z s chn i t ten un d 45 Ta
feln

,
und W. F r ö h n e r L a c o l o n n e T r ajan e .

“ Pari s
, 11

brairie in tern . gr. Fol . Das im l etztgenannten Werke verofi
'

ent

l ichte , b i sher s o schwer zugangl ich e Denkmal , wel ches zugleich
au s der Kuns t und Kul tur des klass i s chen Al terthums die reich
h al tig sten U eberl ieferung en und fiir die des beg innenden M it te l
al ter s die w i ch sten Fingerzeige gib t , i s t i n seinen einze l nen Dar
stel l ungen un d der O rig inal grofse auf ph otograph isch em Wege
auf Kupferpl atten übertragen und bringt j ene m i t v o l l kommener
p last i s cher Wirkung und Deutl ichke i t z ur Anschauung . D er H er

au sgeber, we l cher die Tafel n m i t e inem erl äuternden Tex t beg l ei
tet

,
hat bekann tl ich uber die T rajanssaule s ch on fruh er ein selb

s tändiges Werk verofi
°

entl ich t.

Aufsätze in Z eitsch r iften.

E u r o p a : N r. 49 . F iguren und Vorste l l ungen des Abergl auben s .
D i e G r e n z b o t e n : Nr. 49 ,

S . 370. E ine Str ike der deut s chen
Vorze i t. D ie Murg sch ifierschaft in der G rafschaft E berstein.

Nr. 51 ,
S . 448. Zur Gesch ichte der l oth ringi s chen G lasindu

s trie ; die Cri stal lerie de Baccarat“. Nr. 52 , S . 481 . Ein
B l ick auf die Gesch ich te der Stadt Metz . 1871 , N r. 1 , S . 3 1 .

D ie mo saicierte Marien statue zu Mar ienburg und deren Res tan
ration . (R . B ergau .)

D e r K a t h o l i k : Nov . 1870. D er hei l i ge Bardo , Erzb i schof von
Ma inz von 103 1 — 5 1

A l l g em . K i r c h e n z e i t u n g : 49 . Jh g . Nr. 42. D ie K i r ch e des

frankisch en Reiche s . Nr. 43 . Das Papstthum und der S taat
des M i ttel al ters .

P r o t e s t . K i r c h e n z e i t u n g : Nr. 45 . S trafsburg 8 B ib l iotheken .

M a g a z i n f. d. L i t e r . (1. A u s l N r. 5 1 . Lothringen u. E lsal
'

s im

17. u . 18. Jah rh .

M o n a t s b l ä t t e r f. i n n e r e Z e i t g e s c h i c h t e : 3 . Heft
,
Sept.

1870. Arm in
,
D eut s ch land s Befreier. (K . Bayer .)

N e u e F r e i e P r e s s e : N r. 2262 , Mrgbl . D ie Cap i t ul at ion von
Pari s im Jahre 1814 . (Wi lh . v . Janko.) Nr. 2270. Zur G e
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sch ichte des Rastatter C ongres ses. N r. 2272 . Karl Immer
mann die G räfin El i sa v . Ah lefe ldt . N r. 2296 Eva Les

si ng . (Ferd . Loth eifsen.)
B e r l i n e r R e v u e : 63. Bd .

, 7. Heft Das Pass ion ssp ie l in Ober
ammergau. (A . Frhr . v . Vi

’
ol zogen .)

R ü b e z a h l . (sch les. 9 . Heft , S ept . , S . 324. Jacob

T reptau , Bürgerme i ster zu Neustad t in Obers ch l es ien , ein Le
bensb i id au s der Ze i t des drei fsigjäh r. Krieges . (H . Palm .)
S . 435 . D ie Breslauer S tadtwag e i-n Poes ie und Prosa. (G o

mo lke II .) S . 450. Urkunden uber Jahr u . Woch enmarkte

in K ieferstädte l .
D e r S a l o n : Bd . 7 , Heft 3 ,

S . 340. D er E l sai
'

s und die Elsasser .

(W. R ul lmann.)
S o n n t a g s b l a t t (von F r. Duncker) : N r. 44 — 48 . D ie S trafsbur

ger B ib l iothek . Zur Gesch ichte der \V ilh elms

höhe bei Kasse l . (K . Braun

K . p r e u fs . S t a a t s a n z e i g e r . N r. 49 . Das T rabantenw esen, mit
besonderer Rü ck s ich t auf Brandenburg-Preufsen. D er Dom

zu Havel berg .

Wo c h e n b l a t t d. J o h .
- O r d .

-B a l l e y B r a n d e n b u r g : Nr. I .

D ie E inth ei lung des Johann i ter - O rden s nach Zun gen . (Dr .

Karl H erquet .)
S i e b en b ü r g .

- d e u t s c h e s W o c h e n b l a t t : Nr. 50. Das al teste

Herbari um Deut schland s .
I l l u s t r. Z e i t u n g : N r. 1435 . Das Ju1fest der Germanen . (Dr.

Ludw . v . H örmann.)
L e i p z . Z e i t u n g : Wissensch . Bei l ., Nr. 100. D ie Prei srevol ut ion

zu An fang des 16. Jah rh . m it Bezu g auf Sach sen .

S tr a fs b urg e r Z e i t u n g : N r. 46 . 64. D ie deut sch e Sprache im
E l safs . N r. 55 ii

"

. D ie Reih enfol ge der Präfecten des Depar
tements N iederrhe in . Nr. 65 f. D ie Stra ß burger B ib l iothek .

(N ach dem Progré s re li gieux .)

V erm isch te Nach ri ch ten.

1) D ie Kun st un d Al terth umsfreunde Deu t sch land s erh iel ten
durch den h ochw . Herrn Bisch of .und das Domkap i te l z u Münster
e ine überraschende \V eih nach tsgabe , indem in den l etz ten Wochen
des Jahres 1870 in a l ler S t i l le und E i le der kostbare L e t t n e r
d e s D o m e s z u M ü n s t e r

,
der s og . Aposte lgang

,
ab g e b r o

c h e n wurde . Se i t Jah rzeh nden hat te man sch on
,
in sbes ondere im

Cap i te l , für dessen Ab tragung gearb e i tet , „um den gro l sartig en

G ewö lbebau des Doms desto impon ierender h ervortre ten zu lassen“
und für das Paradep ferd der b l inden Kun stfreunde

,
d ie Achter

mann sche Marmorgruppe , das rechte L icht zu b ekommen ; der
kunsts inn ige B i schof Mü l ler hat te stet s d ie G e fahr abzuwenden
gewufst. Kaum war derse lbe jedoch ge storben ,

a l s se in m inder
e ifriger Nach fo lger se ine Zustimmung gab ,

und j e tzt konnen di e
Kunst freunde ,

we l che s ich b isher an dem kos tbaren Le ttner und
se iner wunderv ol len S te inme tzarbe i t ergötz t haben ,

den l eeren
Raum bewundern . D ie Ab tragung des L

_
e ttners wi rd a l s der An

fang einer R e staurati on des Doms bezeichn et
,
und es kann n ich t

zweifelhq se in
,
w ie d iese Re s taurat i on ausfal len wird , nachdem

das kos tbarste Kuns twerk zuers t h inausrestauriert worden 1st.

A . E .

2) D er a lterthum l iche M a r k t p l a t z zu L u b e c k so l l durch

einen in g oth isch em St i le aufzufuhrenden
,
m i t dem Rath haus

'

— und
den son s tigen al ten G ebäud en in E ink l ang stehenden monumen
talen Brunnen e inen künst leri schen Absch lul's erhal ten und s ind
die Arch itekten zur Einreichung von E ntwurfen au fgeforder t worden .

3) Das nun aufgehobene Kl oster S t . U r b a n (K tn . Luzern)
kau fte zur Zei t den d i p l o m a t i s c h e n A p p a r a t des Profes sor s
G a t t e r e r. Von dort kam d ieser Apparat im Jahre 1848 nach
Luzern in die K antonsbibl ioth ek, und ers t vor zwei Monaten wurde
derselbe an das S taat sarch iv abgel iefert. Ueber die vi elen un d
reichha l tigen , aber oft schwer leser l ichen Urkunden d iese s Appa
rates besteht zur S tunde b l os ein z iem l ich summar i sches V erzeich
n i fs und ke in Rep ert orium . Aus dem Bisth um “’ orms finden s ich
gegen 500 Urkunden aus den Jah ren 877 — 1534 vor , s owoh l von
Pap sten , Kai sern , Kard inä len , Bisch o fen und O ffiz ialen ,

a l s v on
gei s tl ich en S t i ften in und um Worms (S t. V iktor, S t . Paul , S t. An
dreas) au sgeste l l t , bes onders aber vi el e die Kl ö ster O tterbach ;
S ch önau , Hochheim und N euenmünster betreffend . Mainzer U r
kunden s ind c irca 80 vorhanden . F . B .

4) In der S t a d t b i b l i o t h e k zu T r i e r befinden s ich fol
gende , au s dern Nach las se des Prof. B o d m a n n in Ma inz h erriih
rende , gro fsenth ei ls ge sch ich t l ich n ich t un in teres sante S chr iftstii cke
(l aut Au fze ichnung des B ib l iothekars Wyttenbach ) :
C a t a l . M a n u s c . fa s c i o n l . N r. 176 1 :

a. F riedensg ebo tt zu Mainz de ann i s 1335 u. 1352 . („durch
Bodmann

b . C riminal pro ze is gegen den Grafen v . Hatz fel d zu Mainz .
(„Relat ion von Bodmann“)

0. Ex v i ta Paul in i Trev . Arch iep .

d . Confoederat io 4 ecc l esiarum Trev . 1258.

e . S uppl icatio c l eri cath o l . ad comm issiouem cath o l . in puncto
rel ig ionis in comitatu S ponh emi ensi .

f. Noch mehrere Schri ften
,
das R elig ionswesen im Pfä l z i schen

b etreflend.

“

g . Vertrag zwi schen Le in ingen und dem K loster Limpurg 1249 .

h . Monasteria Imperia l . Civ i t . N orth usianae.

1.
„
Deut sche Urkun d e Hagenau b et reffend .

“

k . Mehrere andere Pap iere und Ab schr i ften
,
die mind er er

h eblich en Inha l t s s ind“.

F a s c i c. N r. 13 18 :

a . Ab s ch r i ften von Urkunden und Notizen , die Kl oster Frauen
rod und Aurach be treffend .

b . E in darau f bez ii g lich er B rief von O esterreich er, d . d. Bam
berg 30. Jun i 1807 an Bodmann .

F a s o . N r. 13 19 2

E l tz isch er Land -Tag es -Ab sch ied , a l s s ich be i dem F ursten

Friedrich Ulr ich Herzog zu Braun schwe ig — Lun eburg u. s. w .

die Landstände des F tlrstenthums Brauns011weig
-C alember

g i schen T h e i ls au f dem a. 16 14 1111 Octob er zulez t geha l te
nen Land -Tage beklagten

,
dafs u. s . w .

“

A l le d iese Sch ri fts tü cke s ind a l s aus der H in terlassenscha ft
Bodmann

’

s he rs tammend bezeichne t und in den Jah ren 1819 ,

1823 und 1829 an d ie B ib l iothek gekommen ,
vermuth l ich a l s G e

schenk durch den im Jahre 1833 vers torbenen , w ei land S tadtrath
H erme s von h ier

,
der au f der Un ivers i tät Mai nz s tudiert hat te und

m i t Bodmann wo l pers o nl icb bekannt gewesen .

-1 e r z o g A l b r e c h t d e m B e h e r z t e n ,
dem S tammvate r

des säch s i schen Kön igshau ses , s o l l in Me ifsen au f dem Burghofe ,
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zw i schen der A lbrech tsburg und dem Dom ,
fur Rechnung des

s ächsischen Kun st fonds , ein S t a n d b i l d in Bronze errich te t wer
den. D em erth ei1ten Auftrage g emäls rich tet der Rath der Kunst

akademie in Dre sden an d iej en igen iniandisch en
,
oder d och in

Ausübung ih rer Kunst in Sach sen wohnhaften K unstl er d ie E in
ladung

,
s ich an der fiir Ausführung di eser Au fgabe eröffneten Be

werb ung zu beth ei l ig en. D ie Höhe des Standbi l de s i st au f 9 Fu l's ,
di e des in G ran i t p roject-ierten Po stamentes ebenfal l s au f 9 F ufs
festges te l l t . D ie Entwerfung des l etz teren i s t j edoch n ich t in der
geste l l ten Aufgabe inbegr iffen . A l s Honorar für die Ausfuh rung

des Mode ll s u . s. w . i st die Summe von 2500 T h lrn. be s t immt .

M i t t ll ß i

1) Heraldische Anfrage. Vor geraumer Ze i t (1841) gab ich
in Farbendruck au f eigen e Kosten Proben aus

des Conrad G rünenberg ,
R i t ter und Burger zu C o stenz ,

YV appenbuch
“

heraus und widme te das Buch l ein
„
dem gro l

'

sg ünstig en ,
gerech ten und beharr l i chen Sch irm

herrn und B eförderer deu tscher Kun st un d wi s sen schaft
l ichen S treb en s

,
d ern Kön ige Ludwig (I) von Bayern .

Ich freut e m ich dar iib er ,
den Freunden der Hero l dskuns t die

stylgerech ten Zeichnungen des h erv orragend sten H ero l dmei sters

des 15 . Jah rh . zugäng l ich zu machen . Dors t (von Schatzberg),we lcher fas t 7 Jahre (von 1837 b i s 1843) a l s Gas t in me inem Hause
verwei l te und m i ch bei d ie sem Unternehmen m it seinem Zeichner
talen t un ters tü tzte

,
hat später n och eine Fort setzung (bei Gregerin Ha l le) h erau sgegeben . Das Gan ze (e twa 6 He fte) i s t wo l kaum

mehr im Buchhande l . I ch wei fs n icht , oh es m eine vo rg eruekten

Jahre und vie l se it igen G eschäfte ges tatten werden
,
e ine zwei te , ver

m eh rte Auflage d ieser Proben unter B en ü tz ung der O rig inal h and
s chr i ft G runenberg ’

s
,
we l che ich se it e in igen Jahren von D r . S tanz

(jetz t z u B ern) für das kön igl ich preuls isch e Hero ldsamt käufl ich
erworben habe

,
h erauszugeben . Ge sch ieh t es dennoch

,
s o em

pfeh le i ch me in Untern ehmen im Voraus dem Schutze un d der
Förderung der Freunde der Hero ld skun st . I s t es ja inzwi schen
ge lungen , e ine we i t ä l tere

,
aber fre i l ich lang e n ich t so reich au s

ges tatte te Wappenhandsch rift, die Z ü ri ch er Wappenro l le ,
zu ed ie

ren. Auf die Herausgabe des Bi ldercyclus des C ob lenzer Baldui

neums warten wir a l l erd ings n och vergeben s , nachdem des Arch iv
rath s B eyer un d Hauptmann s Maunz verd ien st l iche B emühungen
ges chei ter t s ind .

E h e i ch an die beab s ich tigte \V iederh erausgabe des Grun en
berg

’

sch en Codex gehe ,
möchte i ch gern eine Wappenh andsch rift

des 14 . Jahrhundert s
,
we l che zwi sch en der Z ii rieh er Wappenro l le

und dem C onstanzer C onci liumbuch die M i t te hä l t , wieder auffin
den und wende m ich desha l b durch d iese Zei len an das kunst
ver wandte Pub l ikum . I ch mein e ein un ter dem T i te l

D i t i s dat \Ä’ apenbouch van den Se l
'

ken“

au ftretende s Manuscript
,
we lch es s ich 1379 im B es i tz des B i sch o fs

v on Lü tt ich (Arno l dus H orneus , fil ius Dom in i ah Hom e) b efunden
hat . Dasse l be (kl . Fol . au f Pap ier , e twa 300“’appen en tha l tend)wurde m i r vor 16 Jahren durch e inen An ti quar zum Kau f ange
b oten , war aber von einem auswärtigen C oncurrenten m i t Beschlag

M i t e iner l i th og raph ierten Be il a g e.

Verantwortli che Redaction A . E s s e n w e i 11. Dr. G . K . F r o m m a n n . Dr. A . v . E y e.

Verl ag der l iterari sch - arti sti schen An stal t des german i schen Museums in Nü rnberg.

S e b a l d ‘
scbe Buch druckerei in N urnb erg .

Ausg efuh rte Model1ski zzen in G ip s in der H ohe v on 18 Zo l l sind
b i s zum 30. Apri l 1. J . an den Caste l lan der Kunstakadem ie in

Dresden abzul iefern . (Il l . Z tg .
,
N r.

6) E in m i t a l t e n s i l b e r n e n M u n z e n gefü l l ter Topf i st
kurz lich von meh reren Bäuern aus Lanisch e in der Pfarre S t. M a
r e i n (Kra in) bei der Planierung e ine s Ackers ausgegraben wor
den. D er Res t d ieses Fundes , au s etwa 200 S tuck bes tehend , i s t
in den Bes i tz des Museums zu Laibach ge langt . Es s ind sehr gut
erha l tene s i lberne Denare, sammtl ich aus dem 13. Jah rh .

,
und zwar

den Patriarchen von Aqu i lej a und den B i schöfen von Triest an
geh orig . (Das.)

l u n g e n
be legt

,
eh e ich den Hande l ab zusch liefsen vermochte . Es i s t m ir

b i sher ni ch t ge l ungen , zu erm i t tel n , w o dasse lbe geb l ieben . G lück
l ich erweise habe ich ein ige Wapp en daraus cop iert, von denen ich
unter Angab e der Farben ein Probeb latt h ier beifug e.

Möchte j eder , der d iese Ze i len l ies t und über den Verb le ib
des betreii

'

enden Manuscripts Auskunft erth ei len kann
,
s i ch g ii tig st.

d ieser M ühe un terz ieh en , oder n och bes ser , moge der beneiden s
w erth e E ig enth iimer des Manuscript s s ich zur Herausgabe des se l
ben entsch lie l

'

sen ; die W i ssenschaft wie die Hero l dskunst w är
den es dem opfermuth ig en Manne Dank wi ssen .

B e r l i n . S t i l l fr i e d.
2) E in e l ange Zei t a l s F i deicommi l'sgut aufbewahrte Samm

l ung von O el g em
'

alden s o l l n unmehr zum Verkau f gebrach t wer
den . D iese l be en thä l t nach Bes t immung der fr üheren B es i tzer
B i lder von A . D ü r e r (Chr is tus m i t dem Kreuze , Brustbi ld ; m i t
Monogramm ,

H . H o l b e i n (2 G eg en stücke m i t Dars tel lung
von He i l igen) , M . S c h a f f n e r P . P . R u b e n s (S tud ie z u
e inem j üngs ten Gerich t) , P . R em b r a n d t (2 a l te Mannesköp i

'

e),
P. B r e u g h e l d . 5 . n. j. (Bauernhochze it von 3

’ H . und näch t li

cher B rand), G . H o e
'

t (2 St ü ck , d ie Herrs chaft des Todes und des
Teu fe l s) u . a. b enann ten un d unbenarinten namen t l ich niederländi
sé h en Mei stern . D i e G emä lde, 23 an der Zahl , s ind woh lerhal ten .

Dazu kommt ein ge sch n i tz ter A l tar von 3 ’ H . und 2 ’ Br. m i t Ma.
l ereien von M . \V o h l g em u t h und e in St ich von R . Morgh en

(Chr is tus lehrend) und d ie bül
'

sende Magda l ena von Faust ino An
derlon i . Nähere Auskunft ertheil t Herr E d . v o n V o l l

,
M ün

c h e n
,
E l isenstr.7, 11, recht s.

3) H a l l e r s c h e V e r l a g s h a n d l n n g i n B e rn .

Hagen , Karl , Pro f. , d i e a u sw ä r t i g e P o l i t ik d er E i d g en o ss en
s ch a ft , v o r n eh m l i ch B e r n e , i n d en J ah re n 16 10 — 16 18 . E in
Be i trag z ur V orges ch ichte des 30j

'

zihrig en Krieges . 8. Pre i s
16 S r.

Na8h dem Tode des ausgezei chneten Gesch icht sfors chers d ü rfte
d iese s S ch ri ftch en als Vor l äufer seine r gesamme l ten Werke al lsei

tige s In teres se erregen .

4) Im Verlage der Hahn’sch en Hofbuch hand lung in H an n ov e ri s t s oeb en ersch ien en und durch a l le Buchhand lungen z u bez iehen :
S e n te n t i a e c u r i a e r e g i a e . R ech t ssp ruch e d es

R e ic h sh o fes im M i tte1al ter . Von D r. O t t o F r a nkl in ,

orden t l ichem Profe s s or der Rechte zu Gre ifswa ld . gr. 8. g eh .

1 T h lr.



Nmnberg .

In einer gre l'sen Zeit l iegt es un s oh , einen
R ückbl ick zu werfen auf die Ere ign i s se

,
die s ich

während der Entwickl ung derselben in unserer
nat iona len Ansta l t zugetragen haben

,
wie über

die Fort sch ri tte ,
die s ie im verflossenen Jahre

auf ihrer Bahn zu e inem wichtigen Z iele gemacht
hat . A l l erd ings waren d iese Fort schritte n icht
bedeutend . E in Krieg

,
desgle ichen in der G e

sch ichte Deutsch lands n icht verzeichnet i s t
,
hat

a l le Kraft der Nation in Anspruch genommen
,

und d iese K raftfül le hat Deutsch land in der euro
päisch en Völkerfam i l ie zu E influl

'

s und Ansehen
in dem Grade erhoben , dars un ser Volk jetzt
th atsäch l ich das erste Europas i st. Wie freudig
mu is da j eder V aterlandsfreund s ich gest immt
füh len ; w ie stolz kann j eder se in , der e inen A n
th e i l an den gro l

'

sen T h aten gehab t ! Wie dank
bar mü s sen al le denen sein

,
welche Deutschlands

Ge schi cke so ruhmre ich gelenkt
,
wie dankbar de

nen
,
die Leben und Gesundhei t dafü r eingesetz t

haben !
Heute tri tt das a l te deutsche Reich wieder

neu in ’ s L eben , j enes Reich , von des sen gro ß en
Ka i sern wi r a ls Knaben den Erzählungen ge

lauscht , die als Jungl inge un s begei s tert , di e uns

a l s Männern leuchtende Idea le waren . D ie gro ise
Reihe dersel ben

,
die e inst zur Zeit t iefster E r

ni edrigung durch fremden E influl‘s abgeschlo s senwurde , so l l nun auf's neue eröffnet werden und
den Namen der gro l

'

sen Karo l inger
,
Ottone

,
H o

h enstaufen und Hab sburger so l len s ich al s Lenker
der Gesch icke des ganzen deutschen Volkes die
Hohenzo l lern ansch l iel

'

sen. Zwar i st es a l ler
d ings n icht das a l te Reich

,
das 1806 erlo schen

,we lche s heute wieder in’

s Leben tritt . Anders i st
s eine Organ i sat ion

,
anders seine Aufgabe

,
ein an

deres sein G ebiet. Das mach t ige Oesterreich , das
s ich zu e iner se lbständ igen europäi schen Gro fs
mac i1t ausgebi ldet, umsch lie l

'

st noch die deutschen
S tammläuder , aus denen s ich die Monarch ie ent

wicke lte , und we lche die g ro l
'

se Aufgabe haben
,

s tammverwandt mi t den zum Reiche geeinten
deutschen Stämmen und durch d iese S tammesver
wandtscbaft m it den Angehörigen des mächtigen
deutcben R eiche s ge stärkt und gehoben

,
in steter

ge i stiger Bez iehung zu ihnen die \’ ermittlcr deut
scher Kunst und Wi s senschaft

,
die Träger deut

scher Ku l tur unter den Vö lkern zu se in ,
we lche

den Osten E urows bewohnen lm G e iste den

Bewohnern des l te ich es ve rbunden
,
m it ihnen ar

beiteml auf den fried l ichen G ebie ten der Kunst
und Wis senschaft, mit ihn en tlmi lend d ie Schätze

,we lche die Poe s ie iiber das deutsche V o lk ans

gegossen , an sie ge i i-sse lt durch den Zauber der
se lben ß'l utte rspruch c und der ; : ro l

'

sen gemeinsa
men V ergungm he it , m ü s sen auch d ie d e utsch en
O es terrv irh cr , s o lange das marh t ige O es terre ich
aufre cht steht , e in Hort des l h :nl sch l lmms bl ei
ben

, untl vereint mü ssen O es terre ich und H untschland d ie fried l ich e Au fgabe e rfü l len ,
we lrh c «l ie

V orac lmng den germanisrh r
-n Stämmen zugew ie

sen. Wahrend d ie se deutschen S tummc in der

Verbindung gebl ieben , z u deren M i tte lpunkt .] uh r

1. Januar 1871.

auf Aller Herzen gemacht haben . D as deutsche
Vo lk wird s ich bem ühen

,
da es E uere kön igl iche

Maj estät al s den erhabenen Gönner und Schü tzer
der Nationalanstal t kennt

,
da es wei l's

,
dars E uere

könig l . Majestät s ich den Fortgang und die F ör

derung derse lben durch U ebernahme des Pro
tektorats zu einer A l lerhöch st Ihrer Aufgaben ge
macht haben

,
durch glänzende Unterstü tzung des

german i schen Museums zu zeigen
,
wie freud ig

dankbar es s ich Euerer Majestät verpflich tet

hunderte sie gemacht , werden andere dem Reichewieder e inver le ibt
,
die Jahrhunderte lang davon

getrennt waren . S ind sie uns auch th eilweise

entfremdet worden , sie werden doch wieder an
der Mutter Busen s ich gewöhnen ; s ie werden
wieder , wie ehemal s , deutsch füh len und den

Ruhm des deutschen Namen s durch ihre Kunst und
L iteratur

,
durch Poes ie und W is senschaft , durch

blühenden Hande l und Industrie mehren hel fen
und um so stol zer darauf werden , wieder deutsch
zu sein

, je mehr unter ihrer M itwirkung der

Glanz und Ruhm Deutschl ands strahl t .
So l ch e Gedanken erheben heute j eden Vater

landsfreund. Wenn sie in al len H erzen W ieder
hal l finden

,
wie t ief eingreifen mü s sen sie in die

G emüth er der Freunde unserer Ansta l t , die den
G edanken der Zusammengehörigkei t al ler Stämme
so lange gepflegt , die der Ausfiul

'

s d iese s Getun
les i s t und die es h inwiederum mächtig ange
regt hat .
D iese G edanken las sen nur al s Neben sache

ersche inen , was heute über die Anstalt selb st zu
sagen i st . In ter anna s ilent musae . D er Kr ieg
mul

'

ste
,
so gl orre ich er war

,
um s o mehr das al l

geme ine In teresse fes seln ; und je v ie l se it iger die
V erpflich tungen ,

die das deut sche Vo lk auf s ich
genommen

,
um so mehr mul

'

sten die M itte l , wel
ch e fü r freiwi l l ige Gaben zur Verfügung stehen ,
e inen andern Weg nehmen ,

so dafs der Krieg
auch hemmend auf unsere wi s sen schaft l iche Na
t ionalanstalt einwirkte. A l lein es i s t ein Zeichen
gro l

'

ser innerer Kraft des Vo lkes , dafs d iese H em
mung n icht bi s z u Störungen s ich gel tend machte

,

dafs die Entwick lung n icht ganz st il le stehen mul'ste.

D ie Leitung der Ansta l t war s ich bei Aus
bruch des Krieges des sen vo l lkommen bewnl'st,
dafs , wie auch immer d ie W ü rfel der Sch lachten
fa l len wü rden ,

fü r das german i sche Museum ein

Augenb l ick des St i l l stands eintreten m ü s se . In

e iner Adre s se an den patriot iscl1en Kön ig Ludwig I I. von Bayern ,
den Protektor der Ansta l t

,

gab s ie d iesem G edanken Ausdruck m it der D e
merkung , da l s s ie es woh l füh le

,
wie h ier l1ohere

R ücks ichten zu wa l ten haben ,
und wie s ie s ich

der nöth igen Beschränkung gerne 1
'

uge ,
da das

Woh l des Vater landes hohe r stehe, a l s das e iner
Ansta l t

,
die ihre schön ste Aufgabe darin erbl icke,

des sen Z ierde zu sein , dafs aber, wenn die Frü chte
des S iege s vor Augen l iegen und D eutsch land
stolz se in werde auf die e rhabenen Monarchen

,

die se ine G e sch icke ge lenkt
,
wenn es e in neue s

ruhmre ic l1es B la tt in da s Buch seiner G esch ichte
e inl

‘

iige ,
auch fü r die der G esch ich te Deut sch

lands gewinlmete N at ionnlanstalt die Ze i t gekom
men Se in werde , in welcher die. Nat ion s ie a ls 11a

t io nnles S ieg esclenkmul , a ls Denkma l des selben
( h — istes , der so e inmül h ig Deutsch land ve rbunden
h at., bo trnrh ten und noch bere itwil l iger als bi sher
uutcrs til l zen werde

„N irh t wenig so lautete e in Satz unserer
dama l igen Ansprache an 80. Majestä t „wird
d ie Anst al t d iese frohe Zukunft dem lmndrucke
verdanken

,
den ihres 1’ro tcktors E ntsch lieasungen

Bestarkt in der Ausdauer , bestarkt in der
Hoffnung wurden wir durch die huldvol len Z u
s icherungen des Protektor s , der ,

wie er die Ini

tiative zur E inigung ergriffen
,
s o auch erkannte

,

da i s unsere Ansta l t , die er bei anderer Gelegen
heit als „das edle Symbol der wiedererstehenden
E in igung des deut sch en Vaterl andes“ bezeichnen
l iefs

,
ein mächtiger Faktor derselben gewesen

und noch sei
,
und ihr aus sprechen l iefs , er sei

stolz darauf
, „dafs eine Anstal t innerha lb Bay

erns Marken b l üht , wel che a l s echt nations
l es Denkmal der Macht und Herr l ichkeit vergan
gener Tage zur segensreich eu Pflanz stii tte deut
schen S inne s und deutscher S itten geworden

,
und

h iemit auch der geme insamen Entfaltung deut
scher K raft die Wege ebnen hal f.“

Freud ig h ofl'

end auf die schöne Zukunft , die
un serer N ationalanstalt nach B eend igung des K rie
ges s icher i st, haben wir , obwoh l zu Beginn des
Jahre s mancher le i E in le itungen getroffen waren ,
um auch im Jahre 1870 ein gutes S tück auf der
vorgezeichneten Bahn fortzuschreiten , so fort bei
Ausbruch des Krieges , a l s eben die H auptarbei
ten des Jahres beginnen so l lten , al le gemachten
Vorberei tungen fa l len las sen und unsere Kraft
s om it in d iesem Jahre fast aussch l ie ß l ich der

Ausbi ldung der Organ i sation gewidmet, einer Ar
beit

,
die a l l erd ings fü r die Entwi ck lung der An

stalt n icht m inder bedeutungsvo l l i st a l s äufser
l iche Fort schritte . Durch d ie Umgesta l tung der
Satzungen war es nöth ig geworden , bei der G e
neralversammlung im Jah re 1869 den „O rganis

mus“
,
we lcher als Ausfiih rungsverordnun g frü

h er a l le E inz elnbeiten der Aufgaben und des

gegen seitigen Verhä l tni s ses der e inz elnen O rgane
des Museums fes tgestel l t hatte , zu bese it igen .

E ine g ro l
'

se Zah l früherer Besch l ü s se des Aus
schu sses waren l1iniii l l ig geworden ,

wiih rend nu

dere
,
die im E ink lang m it den neuen Satzungen

standen
,
ihre K raft beha l ten konnten . De sha lb

war es no th ig , e ine G enera1rev is ion der G eschäfts
ordnungen ,

l nstruct ionen u . s. w. vorzunehmen ,
und so wurden denn durch die G e11eralconferenz
im Jahre 1870 e ine Reihe neuer B esch l ü s se ge
i
‘

a l
'

st und dadurch in Verbindung m i t den auf
rech t ble ibenden friih eren Beschl ü s sen , a l le Lü
cken ,

die. s ich zeigten , wiede r gesch los sen . D il.

a l le d iese jetz t neu au fgeste l lten , wie die von frü

herhe r au frecht bl eibenden G eschäftsordnungen
und l ns tructionen das Resu l tat der Erfahrung s ind
und auf U ebereinst immung a l ler bethe il ig ten F ak
toren beruhen , so dürften wol für lange Zeit keine



Verhandlungen über organi sche E inrichtungen zu
pflegen se in ,

und Beamte
,
D irektorium und Aus

schü s se s ind nun in der Lage ,
al le Kraft den

eigent l ichen Aufgaben der Ansta l t zuzuwenden .

D ie iiuisere , s ichtbare Fortbi ldung des N u

s eam s fand zunäch st ihren Ausdruck darin ,
da i s

der ö st l iche Fl üge l des Kreuz ganges , des sen bau
l iche Vol lendung schon in frü h ern Jahren geme l
det

,
eröti

'

net wurde
,
obwoh l er noch n icht ganz

mi t den dafür best immten Abgü s sen von Grab
denkmal en versehen i st , deren Aufstel lung wirsehen 1870 vorzunehmen gewünscht hä tten , nun
mehr aber auf das fo lgende Jahr v ersch ieben
m ü s sen ; ferner in der Eröffnung eines kl einen

,

an da s seither sch on fü r die Samm lung von O efen
und O fenkacheln benutzte ansto l

'

senden und z u
demselben Zwecke bestimmten Loka les . Wenn
so eini ge Erweiterung der Lokal itii ten eingetreten
ist

,
so wurde vor A l lem auch der Restaurat ion ,

B es serung und Trockenl egung feuchter Ste l len
eine erhöhte Aufmerksamkeit zugewendet und

mann igfache Arbeiten zu diesem Zwecke ausgeführt . Es w urde di es mögl ich , indem unsere Bau
kasse ,

die schon lange als gesonderte St i ftung
verwal tet wi rd , nurser den Zusch ü s sen aus der

Hauptkas se durch ein ige g ii tige St iftungen unter
st ützt wurde. Im v erflossenen W inter näm l ich
hatten eine Anzahl von Profes soren und Decem
ten der Un ivers ität H eidelberg öffentl iche Vor
träge daselb st gehal ten und deren Ertrag zur
Häl fte einem lokalen Zwecke

,
zur Hälfte der

Baukasse des german. l\l useums bestimmt
,
und so

s ind un s denn durch di e Vorträge der Herren Profi.

Dr. Stark ,
Dr. v . Tre it schk e und Dr . Watten

bach
,
sowie der H erren Dr. v . Brie und Dr. P ier

son 180 ti . zugekommen
,
wii hrend S e . Erlauch t der

regierende Herr Graf Otto zu Stolberg speciel l

zur Bestreitung der Kosten jene s oben genannten
Loka les auf di e R ückz ahl ung e ines ausgeloosten
Bauanleh enssch eines zu 500 ti . verz ichtete. Auch
die HerrenH ofrath Dr. Blunt sch l i in Heidelberg,
B ud . R itter v . Ha id inger in Elbogen

,
Frein. P .

v . Stetten in Augsburg und Bez .

- G er.

— D irektor
F reih . v . Wel ser hi er haben namh afte Beiträge
daz u gespendet .

Unsere Sammlung der Abgusse von Grab
denkma len h at übrigen s , wenn wir auch n icht a l lein Aus s icht genommenen aufste l len konnten

,
doch

einen Zuwachs erha l ten , indem durch Schenkung
Herr Banquier H oh enemser in Mannheim den A h

gu l s des Grabmal s Köni g Ruprecht’ s von der P fal z
und seiner G emahl in , und die hi es ige protestan
t i sche K irchenverwa l tung unter Vorbeha l t des
E igenthums den O rig inalgrabstein des 1297 ver

storbenen Conrad von Neumarkt zur Aufstel l ung
im Museum übergeben h at. E in ige auf Kosten
der Ansta l t angefertigte A bgusse konnten eben
fal l s eingere iht werden . Wir hoffen im Jahre
1871 um so weiter zu kommen

,
al s n ich t nur

mehrere al s G eschenk zuge sagt e Abgü s se von

Grab steinen nunmehr zur Aufstel lung berei t s ind ,
s ondern auch nach Besch lq des V erwal tungs

aus schus se s die 1871 disponibeln M it te l d iesem
Zwecke zugewendet werden so l len . E ine ganz
besondere F ördemng haben wir auch Sr . Maj e
stä t dem Kön ig von Preul'sen zu danken

,
der für

drei Jahre eine Summe von je 200 Thalern dazu
best immt hat , die fü r die Sammlung in Aus s icht
genommenen hohenzol lern ’ schen Grabdenkma le ab
formen zu las sen . Dazu s ind bereit s di e nöthi

gen E inleitungen getroffen , auch ein ige Abgü s se
schon beendet

,
di e dann näch stes Jah r aufgestel l t

werden so l len .

Auch die Wafi
'

ensammlung hat in diesem
Jah re einen überau s werthvo ll en Zuwach s er

ha l ten , indem S e. Majestät der Kön ig von Bay
ern e ine Anzah l schöner

,
zum Thei l sehr kost

barer alterer Waffen dem Museum zum Ge schenke
m achte . insbes on tl nre. w a r d ie s e ine R e ih e v o n

17. und 18. Jah rh . zugekommen , sowoh l durch
E inlagen des Schaftes und reiche Schl ös ser , al s
durch Sel tenheit und E igenth üml ichkeit der Con
struction besonder s werth vol l , so da i s s ich d iesebelehrende Ser ie , welche die G esch ichte der Feuer
wafi

'

en zeigt , immer mehr au sdehnt und ergänzt .
E in k leines G esch ü tz des 15 . Jah rh . wurde von der

Stadt Pö l
'

sneck in Sach sen -Mein ingen übergeben .
D en Abgul

'

s eines schönen deut schen Gesch ü tzes
v om J . 1523 im A rt il leriemusenm z u Pari s

,
das

durch seine Sch icksale wie durch seine Form in

teressant i st , hat noch vor Ausbruch des K rie

ges der Kai ser der Franzosen auf B itte des Mu

seums anfertigen und d iesem a l s Geschenk zugeben
las sen . E in ige schöne und interes sante Schwer
ter kamen uns als Geschenke Sr. Maj estät des
Kön igs von Bayern und ein sehr kostbares m it
E igenth umsvorbeh alt von der freih errl . von Holz
schuh er

’

sch en F amil ie zu.

In gleicher Wei se hat d ieselbe Fam i l ie dem
german . Museum einen kostbaren niederlandi
schen Tepp ich von 1498 übergeben

,
der eine

werth voi le Z ierde der Samm lung der Gewebe bi l
det

,
wel cher auch eine n icht zu unterschätzende

Bereicherung, di e a l lerdings erst später ihre vo l le
Bedeutung erhalten wird

,
durch das Geschenk

des Herrn Lay in Essegg , eine Reihe von G e

weben slavonisch er Bäuerinnen , zu Thei l wurde.

E in ige a lte Stoffe, Stickere ien , eine Samm lung al

ter Fran sen wurden angekauft , andere kamen
al s Ge schenke der Herren Fr. Schneider in
Mainz und P . A lex. Lener in Padua u. A . h inzu .

D ie Munz sowie die Meda i l len sammlung er

h iel ten durch Ankäufe sel tener Stücke einen sch ä

tzenswerth en Zuwach s , so bes onder s letztere durch
kostbare Porträtmedail l en des 16. Jah rh .

,
die

M ünz sammlung n ich t m inder auch durch reiche
Geschenke, unter wel chen nament l ich hervorragen :
eine Reihe von Go ld S i lber und Bronz emünzen
der museimannisch en F ü rsten , gegen welche s ich
die Kreuzz üge r ichteten , von Sr. E xcel lenz dem
k. u. k . Botschafter, Freiherr v . Prokesch

_

- Osten
in C onstantinopel , Ehrenm itgl ied un seres G elehr
tenausschusses ,

sowie eine Anzah l Thaler von
Herrn G erich tsrath Kauer in Kronach . D ie Ah

th eilung k irch l icher G eräth e wurde durch ein

Geschenk des Herrn Prof. J . K 1ein in W ien , eine
Reihe von Bronzefigürch en der roman i schen
Epoche

,
in dankenswerth er Wei se bereichert ;

eben so die vorchr i stl ichen und frühchri stl ichen
A l terthumer ,

an i'ser durch versch iedene andere
Geschenke ,

bes onders durch d iej en igen des H rn.

Ant iquars Tro l‘s in Pari s .
D ie Sammlung der Bauth eile hat s ich um

eine Reihe von Fl ie sen vergrö ß ert , unter denenbesonder s die von der a l ten Aus stattung der

S t. Emmeranskirch e zu Regensburg herr üh renden ,
bei Gelegenhe it von Baureparaturen auf dem Dach
boden gefundenen Bruch stücke in teres s ant s ind ,
die a l s Geschenke des ehemal igen Regensburger

,

nunmeh r Frankfurter Dombaume i sters H rn. Bau
rath es B enz inger uns zugekommen . E ine ge

mal te Bretterdecke von 15 17 aus der ehemal igen
C armel iterkirch e z u Pöl

'

sneck
,
Geschenk der

dort igen Stadtgeme inde ,
h at leider noch n ich t

zur Aufstel l ung gel angen können ; eben so wird
eine Ledertapete des 17. Jahrhunderts für ein
ganzes Gemach ,

Geschenk des Herrn Dr . C nopf
dah ier

,
auch seiner Z eit erst bei e inem N eu

baue zur Gel tung kommen . Durch Ankauf
s ind dre i O efen aus dem 17. und 18 . Jahr
hundert

,
s owie eine Anzah l Ofenkacheln und

mehrere interes sante Schlo s serarbeiten den be

treffenden Abth eilungen zugewach sen ; d iej en ige
der Kost ümstü cke i s t durch eine sehr merkwür
d ige Lederj acke vom B eginne des 16. Jahrh .

und durch eine s i lberne F rauenh alskette des
1 7 .T q b r l i n n l i a r t q h o r o inb o r t w n r ri o n u n d (i i !) l i o r

ii

l ung immer mehr durch ihre V ollstandigkeit be
lehrend wird .

D ie B ib l iothek des Museums erh ie1t
,
wie in

früheren , so auch im vergangenen Jahre fas t
au ssch l ie ß l ich durch Geschenke ihren Zuwach s

,

und wir haben in d ieser Bez iehung vornehml ich
wieder dem deutschen Verl agsbuchhande l unsern
Dank auszu sprechen. Durch Kauf kamen ein ige
Manuscripte h inzu : eine Handschrift des Schwa
benspiege ls , ein V erbrüderungsbuch der Pries ter
z u Straubing und ver sch iedene andere

,
darunter

mehrere ,
die hauptsäch l ich des interes santen al

ten E inbandes wegen gekauft wurden. Ferner
erwahnen wir von den Ankänfen h ier nur noch
den Druck des Titurel von 1477

,
fast 1000 Stü ck

D i s sertationen des 17 . und 18. Jahrhunderts
, eine

Reihe älterer Werke des 16 . u. 17. Jahrhundert s
und Weigel und Z estermanns Anfänge der Buch
druckerkunst. Waren im al lgemeinen die Z u
gänge durch Geschenke in di esem Jahre n icht
so gro l

'

s al s in früheren , so hat d ies vorzugswei se
darin seinen Grund , dars der Krieg auf den wis
senschaftl ich en Verlag überhaupt etwas storend ein
wirkte. Sehr reich dagegen s ind wir m i t Gele
genh eitsschriften, Fl ugb lättern , Zeitungen u. s. w.,

die s ich auf den jetz igen Krieg bez iehen
,

ver

sehen worden ; besonder s erfreu l ich aber war
es fü r uns , durch versch iedene B ehörden in den
Stand gesetz t zu sein , die O riginalveröfl‘

entl ich un

gen, Prokl amat ionen , Er lasse ,
S iegesnachrich

ten 11 . s . w. von deutscher Sei te m it so vielen
ähnl ichen Schriftstü cken von franz ö s i scher Seite
verein igen z u können. Ged ichte

,
Musika l ien ,

B i l der , insbesondere C arricaturen u. A . werden
neb st den oben bezeichneten D ingen die vol l
ständ ige Sammlung al l er Quel len schriften und
Aktenstü cke zur Gesch ichte di eses Kr ieges und
der Ab sp iegel ung des selben in den Augen des
Volkes darbieten .

D as Arch iv wurde , wol auch in Folge der

Zeitereign i s se, durch Geschenke wen iger bedach t
al s in fr üheren Jahren , und auch zum Kaufen fand
s ich wen iger Veran lassung ; so ist denn eigent l ich
anl

'

ser ein igen Ankäufen nur eine Reihe von Arch i
val ien zu nennen

,
die Prof. Dr . v . S ch eurl al s

Thei le des früher s chon von ihm depon ierten F a.
mil ienarch ivs in d iesem Jahre h inz ugebrach t hat .

D ie Sammlung hi stori scher Rel iqu ien hat
von Herrn Ant iquar S . P ickert dah ier eine
schätzbare Bereicherung durch zwei G lassch ranke
erhal ten , in we lchen die R eich skleiuodien z u letzt
zur Bes icht igung ausgestel l t waren .

D ie Arbeiten der Beamten nahmen , ne

ben den zu den Verhandl ungen des A ussch us

ses uber die Organ i sat ion nöth igen Vorarbeiten,
ihren regelma l

'

sigen Fortgang
,
und näch st der

Katal ogi s ierung neuer Zugänge wurden auch
die R epertorienarbeiten unabl ii ssig betrieben . Im

Arch iv ergaben s ich durch die eingehendere Be
arbeitung der Ak ten v iele neue Anhal tspunkte ;
die R epertorisierung der B ib l iothek wurde fort
gesetz t ; bei den kunst und kul turgesch ich tli

chen Sammlungen waren es vorzugswei se die al

teren , in der Chr i stoph S ch eurl ’sch en B ib l iothek
vorkommenden Hol z schnitte

,
welche als Ergänzung

der Holz schn ittsamm lung verzeichnet wurden und

v iel
,
zum Thei l ganz unbekanntes Material z ur

Gesch ichte des Ho l z schn itte s zu Tage
‘förderten.

D er Pflege des B ilderrepertoriums der Abbil

dungssamml ung wurde e ingehende Aufmerksam
keit geschenkt und n icht nur manche C opieen da
fü r im Museum gemacht, sondern auch eine gro ß e
Zahl Ph otograph ieen dazu angekauft . An der

Ser ie ,
wel che die Gesch ich te der Trachten dem

Publ ikum vor Augen füh ren sol l , wurde fieifsig

fortgearbeitet und zu den die Gesch ichte der

F euerwafl
"

en darstel lenden Zeichnungen noch e ine
grofse Zah l neuer nach ers t jetz t uns zur V er
fü u n a s te h e nd en a.l te.ren an g eferti g t .
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kr. fl. kr. kr.Hartmann, C o nd i tor‚ in Amh ange l K och iy , Dr., Professor, in He ide lHartmann. g e h . C omme rzi enra th. berg 45 l 30

in C h emn itz 45 K oh l , g eh . H o frath u. Adv okat‚

H aug w i tz , v on, G enera l iaud in C
_

h em1
_

1
_

i tz 1 10

sr
-h a f13 rep uäsentant, auf Rosen K 0 h l e l S . Burg ermeus ter, i n Posen
th a i b e i Bre s lau 3 80 K öh ler, Ing enieur, 111 M ic h e ls tadt 1 10 1 45Hanisch , K a n

-1
, Eisenbah nbeamter, K o l l

_

maun, A poth eker, inWo lnzac hin Ho h enau (Mäh ren) 45 K omg , Aug ust , Ba ron, c ations 1 10 1 10

H ecken> ta l l er‚
Carl . k . Bez irks ra th u. K ammerh err , in S tutt

amtmann, in T raunste in 12 g a
_

rt (D ie ser Be itrag wird sch on 1 1 0

e i l bro nne r, A nton ‚ K aufmann. in “353 beza h lt )
N ürnberg K om g sberg er, Dr. , Professor, in 5 50 1 45He inz ig , G ymnasia l lehrer, in P lau _

h $ l d e iperg
en K on ig sdo rflcr, D r.med ., inPlauen l 45 1 10

e l l er, Se l igmann, in Prag K önnefl tz , v .,
Am ts hauptmann u.

B e i l y ,
R ic h ard v on, Dr .. i n Prag _

K ammerh err, in Ch emni tz 1 80H e lm h o l tz , Dr. . G e h . Rath u. P 1'0 K oster, Banqui er, in He ide lberg
fes : o r, in Heide l berg K ripp ‚ J. v .

,
Pro fesso r, in Inns

H e lmri ch , Pan icul i er, in He ide l Druck
berg K roeker, Dr. m ed ., g eh . S ani tatsHenn ing er, H e inr., B rauere ibesi n th . in Bre s lau
(z er, in N ürnberg K ro hue

, D iv i s ion5pred ig er, in 1 45

H ey d tmann ,
Rudo lf, G ul s besi tz er, O ldenburg

z u G ro i s-H o lz l mu< 9 n K l op f‚ prakt A rz t, in 3 30H i l le ,
Priva t ier, in Do nndorf P le in1

‘

e ld

B im ly . R eg i erung sass essor, in K uhn ,
P1 0 fesso r, in T auberb iSa l zburg 45 sc h ofsh e :mirseh , P 1 o fesso r, in Cannstatt K upp en, B .‚ K aufmann ,

in S tenda lH itz ig . Dr. , K i rch enra th 11 . Pro Lad e k , Ado l f, k. k . G ymnasia l
f.ssor in H e id e lberg pro l

'

ess o r. in Eg er
H o fma ier. Ju l ius , in Prag Landg raf, K a rl ‚ k . N o ta r. in He i ls
H ög g . H d . , G ymna s ia l lehxer, i n bro un (s ta tt früh e r 1 1 45

E l lwang e n 10 Lang e , P 1 01
'

e550r, in W uns iede l
B öh l . R ech tsconc ip ient, in Wer Las i us. P 1 d er puiy tech n1

neck sc h en Sch ul e , in Z ürich
H o l tzmanu,

in H ei Lauer, D r., in He ide l berg 1 45
de l be rg Lauer, Dr. , in M ic h e lstad t

H o i zmmm , Ludwig , Buttner und Lautensch läg er,G ra veur‚ inH anauBäck erme is ter. i n Hersbruck Lec h ner, B a bnam ts verwa l te r, inHo lzw ei1‘s‘g ,
hrer

,
N ord l ing en

in S l enda l 10 Lehmann
,
D iaconus , in Sch edeHoneg g er, G ottl ieb , F abrikbes i W itz 45

t l er, in Meers burg Li ebh o l d , G ymnasia l leh rer, in

B öi i ig , S tad ip 1
'

arre r, i a He ide l _S tenda l 45

b erg 2 L 1ebrech t, Cand idat des Pred ig 1 10Ho pf
‚
Jul ius

,
G raveur. in Hanau 1 amtes , in Se e h ausen i. A . 10in O lden Lobe , H . , Banquier, ia Sonneberg

burg 45 (statt früh er
E nb rich , Dr. , 111. O berarzt 11 . D i Loose, Dr., in Dresden
rektor der Irrenansta lt in Wer Ludw ig , Advoka t, in Ch emnitz
neck Luttero l ti

,
E d . R i tter von, Landes

1 45 3 30

B üttenbach , R obert, S pedi teur, in g eric h ts ra th , in InnsbruckMeersburg 1 45

Ih ne. D r., i n He idelberg berg
111 ing . C . Homr Kaufmann, in Bez irksamtsassesso r,Ch emni tz 45 in 1’ 1

'

afl
‘

enh ofeu (sta t t früh er 1 11. 1 10

Jacoby ,
Ju l ius , D r. med. , in N eu 45 kr.)Rupp in 1 45 Mayrh o i

'

er, F ranz K av .
,
LedrerJanus , Fraul ein, in Eutin 1 45 me ister, in G munden

J ecke l 1L, Jo lzannes ‚ in G ernsh eim 1 M e lz er, S prach le h rer, in Ch emn itz 1 45Jo l ly . Dr., 11 . A ss is renarz t, in Wer M erke l . Dr. p h i l ., in Werneck
neck Merio ‚ Bureauv orste h c r, i n K o lnJordan, Carl . T ranwortvers ich e Mertens , R i tterg utsbesitzer auf

rung sg ese l ischa tts
- D i rektor

,
in Al ten-G eh re 1 10

He i l bronn 45 Merz , J ., S eminard irektor
,
inJung ,

R e i
‘

erendar, in T auberb i M eersburg 1 40

sc h o fsh e im M i tterma ier, F ranz , Dr. jur.

, inJung h err, K re i sg eri ch tsrath , in He i de l berg 1 45

Eis enach 45 M i tte rma i er, K .
,
Dr. med. , in

K a l tenbruuner, F ranz , K aufmann, He ide l berg 1 45in L inz ose i , in Ch em
K äs tuer, F erd .

,
K o h l enwerks bes i ni tz

tze r, i n Bockwa M ü l l er, G .. Dr., in H eide l berg
K ä s lne r, G o t l h .l f‚ K oh l enwerksbe Mü l le r, K ap lan , in N urnberg
s i tz e r

, in Bockwa. 1 45 Mül ler, Henn . E ra sm.
, A dvokat, 1 45

K ästner, K urt. K ob l enw erksbesi i n Zw ickau 1 4 5

tze r, in Bo c kwa 1 45 M ünc h , Ado lph , G utsbesi tzer‚ zu 1 45
K au i i ch

‚
Dr. med., Professor , in Re i tzenste inPrag 2 20 K ap lan, in K ürn l 45 1 10

K e l l er
,
C ommerz ienra th , in Ch em berg

nitz N ebe. Pro fessor, in R o fsl eben 1 10

K buen,
D r.

,
ß erg werksdirek to r, in N i e lsen, Dr., O berh ofp redig 8r, inSa lzburg 10 O ld enburg 45

K ieser. 11. F . E ., R eg ierung sra th , N o t h i.e l fe r, Leonh .
‚
Privatier, in 1 45

in S tuttg art 45 N ü rn b e rg
K i e fs l er, Dr. , O beri eh rer, in S ten O ppen he imer, D r., Professo r, in
da l 10 H e id e lbe rg 1 45

K i l ian i , k . B ez i rk sg eri ch tera th , O .-borne
‚
Dr. jur. , i n Prag

in N eustadt a . S . O e tk er, Dr., J us t iz ra th ,
in Casual

K i rm se ‚ J. G .
,
Produk tenh andler, Pe er, R itte r v on, Dr., in Innsbruck

i n Zwicka u 45 Pete rsen , Pfa n e r
, i n E rns lw d ler 1 45

K le in , T h .
, F abri kbesitz er, inSa l zburg 10 berg 1 45

K l i veu mnn ,
B a th sh err, in O lden P fa u, II ., K aufmann , i n Zw ickau

burg 45 Pfeiffer, Carl , sen.,
K aufmann , i n 1 12

K lotz , Dr. , Domkap itula r, in R o t W orms
tenburg a . N . 1 2 Pfister, Ernst, K aufmann , in

K nacki
'

ul
'

s
,
von

,
Ma ler, in Dusse l W o rm s

do rf 45 P la l h , G . L.
,
in R ofs l eben 1 10 1 45



An e inmal igen Be i tragen , unter dengu manch e
.

von F reunden h erruhren, die so l ch e neb en ih ren regelmäß igen Jahresbeitragé fi gespendet , oder die
sch on fr üh er, th eilweise wiederho l t , so lch e Be1trage gele13 tet haben , wurden se it D r uckl egung des letzten Jahresber ichte s fo lge nde gegeben :

a se fi kr. fl. kr.

AUS S taats und LandeS k 8
W ien‚ hi ag i s tra t der k . k. R eich s

fl' kr

kr. Haupt und R es idenz tadt 1 81

Von Vereinen.

U lm,
Burg erg esel lsch a ft 5 1 5 2

'

Püpiug en , Bursch ensch aft G erma
um

Von Privaten.

Beren t , T h .
,
stud . jur., in R ig a

B eth g e, Amtmann, zu Weg en itz 1 1 45

D eetken, G eriuh tsn01zxr, in
'
l
‘

auber

b isch ofsh e im
D ümml er, E .,

D r., Professor an

Von regnerenden Hausern. der U n ivers ität zu H a l l e 87

G erock , K arl , Arch i tek t , in U lm 1

D eutsch land , K axserm Augustg , G o ldschm idt F rau. K aufman ns 1 45
K ön ig in von Preul 'sen, Mu‚; es ta t 150 w i ttwe , i n S ch ä fsburg

G roskopfi
‘

, D r.
, Jus ti z ra th , in 01

tadten etc.
d enburf; 1 45 3 1 3

V0" offentl lchen Kassen, S 45

fl. kr. burg 2 55

S efs lach , D istriktsrath 5 H ausen , Pastor, in A rchange l 6 25

Aufserdem gi engen im Laufe des Jah re s fo lgende B eträge e in :

Zur Baukasse.
kr kr

fl. kr. H e ide lberg : Prof. D r. v .

'
l
‘

rei tsd xke , Pro f. Dr. S to lberg , reg ierenden G raf, E r laucht , in WerB lun tsch l i , D r.
, g eb . H ofra th und Pro fessor, in W . , Wa t ten bach , Prof. D r. S tark , D r. v . B r ie n ig erode

H e ide lberg Dr. P ierson We l ser , F rhr. , v .
,
Bez irksgerich tsd irektor ,

in

H a id inger, R udolf, R i t ter von , in E lbogen S tetten, P . F re i h . v on, in A ugsburg N ürnberg



Smnmarisch er Auszug aus der Rechnung des germani sch en Museums

fur die Zeit vom 1. Januar bis 31. December 1869.

I . E i n n a h m e n . fl . kr.

A U b t R hnun
T PM SPO rt 24

9 er rage aus venger ec g
c. Gebaude und Einrichtungsgegenstande.

K a sseb estand
E n k 1

kr.

2. R echnung sdefck te und E rsa tzposten
1

'

os .en

8 E in" e fran " ene Ak tivansstiinde 3077 fl kr
2 . E mrnch tung sg eg ensta ndc und Inventarstucke 3205 1 1

b o o

D . Publ ikationen .

8 . Unterstutzungsbeürage.

1 . Z insen aus dem Akticn1
‘

0nd
Vermehrung der S amml ungen .

9 Z in sen aus anv el e f* ten e snmm cn
1 . K unst und A l terth nmssamm l ung en : fl. kr.

Jabresbei tra g e

°

(v oä 2 1 49 k r )
a) Beso ldung en fürwissensch aftl ich e u. kunst

4 . G esch enke und e inma l ige Beiträ g e l em
„

sch e A rbmten

b) Ankaufe
5. S tü tung en fur besondere Zweck e

M 1 11) d " f
c. S ti ftun g en für a l lgeme in e Zweck e e '“ sse

31 938 48
d) A rb eüen des Buch bmders , G ypsforma tors ,

0 Eigene Erträgnisse
verg01de fs 674 22V.

1 . E r lös der li terarisch -artistisch en Ansta l t
B

'

b l
'

th
2. E infri 1t el dcr

2 ° ek fl°

3 E rtra cr der Rea l i tä ten a) B esol dung cn fur wxsseusch afth ch o A rbe11en 1 900
D

4 . Au ßerord en t l i che E innahmen A nka“fe 1 81

489 1 s l/‚
c) Buch bmderl oh ne und Materxa l bedurfmsse 157 19

D. Capitalbewegungen.

(1 ) Por t o für G esch enke und Ankäufe 43

2282 29

1 . Au fgenommene Pa ssiv vorsch usse 3 . A rch iv 11 . kr .

2. H eimbezah l te Ak ti vcapi ta li en a) B e so l dungen fur wi ssensch aftl ich c A rbeiten 1000

8. R ückerstattete Ak ti vvorsch usse b) A nkäufe 239 59

4. Aufgen ommen e Pass ivcapi ta l ien c) M aterial bedurfni sse 1 2 1

4 (1 ) Port o für G esch enke und Ankäufe 1 2

1 241 32

E. Zuschusse au s anderen Kassen .

S umme. al ler E in n ahmen 2%
F ' capltalbewegungen'

1 . R uckzah lung v on Passivcap ital icn

I I . A u S g a b e n . 2 . Z insen v on Passivcapita l ien

3 . Rückzah l un g von Pass ivvorsch ussen
A. Uebertrage aus vornger Rechnung.

4 . Akti vvorsch üsse

5. Ange leg te C api ta l ien
1 . Z ah lungsn ickstände 554

2. R ech nung sdefekte und E rsatzposten
G. Verschnedene Ausgaben.

8 . Admmistratuonskosten.

C QurS verluste

1 . B esoldungen fiir d ie Administra tion 2°

ä
‘
axe

h

n
l
S tempe l

(1 K
2 . R emunera tionen für be sond ere D ienstlei stung en 3' use usse an

'

an ere assen

8. D iä ten und Reis ekosten 4 . Aufserordenth ch e, unv orhergesehen e Ausg aben
4. R eg i e , a l s : S chre ibmate r i a l ien , Ins era te , K a lender, 2 19 46%

C ircul are ‚
F ormularien , H eiz ung , Re inigung un d S umma. a l l er Ausg ab en

B el euch tung .

5 . O efl
"

entli ch e L as ten , F euerv ersi eh em ng A b S 0 11 1 II S S
6 . Postporto , F uhr und Botenl oh ne

7° M ieth z i nse und Pach tg el dcr S umma a l l er Einnah men
9677 47V2 S umma a l ler Ausg aben

Latus 24 Ak tivkassebestand 883 8

D ie Rechnung fii r 1 870 h at d ie Rev ision n och nich t pa ss i er t , kan n al so erst m it dem fo lgenden Jah resberich t v erofi‘

entl ich t werden.
Z u ob iger R echnun g "

i st zu bemerk en
,
dafs insbesondere unter der Rubrik D der E innahmen und F der Ausg aben sich v ie l e durch 1aufende Posten befinden so dafs

nach A bzug derse lben d ie wirkl ich en E inn ahmen 6 . kr., d ie wirk l ich en Ausgab en H . kr. be tragen , und zwar d ie w irk l ich en Ausg aben für Bauten 8481 11.

k r.
‚ für E inri ch tungsgegenständ e 3205 H. 1 1 kr.

‚
fi ir V ermehrung d er S amm lungen 8473 11 . 5 1% kr. für Pub l ikationen 1775 H. 42 kr. , we lch l e tz tere S umme durch d ie E inn ahme

der li te rari sch art istisch eu An sta l t m i t 1771 11 . kr. nah ezu ausgegl i chen is t.



N ürnb e rg . D as A bonn ement
_

dee B lut
tes

,
we lch es al l e Monate erach em t , w1 rd

g anz j ä hri g ang enommen und beträgt nac h

der neuesten Postc onvent ion bei a l l en Po st
ämtern un d Buch h and lun g en Deuts ch lands
inc l . O esterreic h s 3 6 . 3 6 kr. im 24 fi .

-F u.fs

o der 2 T h l r. preu i
‘

s .

F ür Frankreich abonniert man 111

S trafsburg b e i C . F . Sc hm idt, in P ari s b ei
der deutsc h en Buch h andl un g von F .K l inck

si eck , N r. 1 1 rue de L i ll e
,
oder be i dem

Neue F o l ge.

Postamt in K arlsruh e ; für England bei
W il l i ams N o rg ate ,

1 4 Henrietta-StreetCovent - G arden in London ; für J ord
A nen

‘ka be i den P ostämtem Bremen und
H am burg .

A ll e fii r das germ an . Museum b o
etimmten Sendun g en auf dem “

’

eg e desBuch h ande l s w erden d urch den Commi s
s ionär der li terar. -art is t. A nsta11 des N u

seum a
,
F . A . B r o c k h a u s in Le ipz ig , be

fördert .

A c h tz ehn t er Jah rgang.

ORGAN DES GERMANIS CIIEN MUSEUMS .

F ebruar.

Wissenschaftliche Mittheilungen.

Bei träge zur K unst und K ulturgesch ich te vom Be

g inn des 15 . Jah rhunderts.

(S ch lufs .)

Wa s die kul tu rgesch ichtl iche Au sbeute d ieses Werkes
an langt

,
fäl l t z unäch s t da s K o s t üm i n B et rach t

,
da s s owoh l

fü r die h öheren
,
wie für die niederen S tän de represeutiert ist .

Wir s tehen dam i t i n der i n teressanten Ep oche
,
in wel cher

die engansch liefsende T rach t des 14 . Jah rhundert s i n die bau
scbige Zaddeltracbt übergieng , wel che gegen 1 430 ih ren H ohen
punk t erre i ch te. D ie Männer t ragen z um Thei l n o ch den al

ten Leuduer mi t brei tem Metal lgurtel auf den Hüften ; d o ch
hat er überal l auf der B ru s t sch on die bauch ige G es tal t an
genommen , wel che auch an den I-Iarnischeu im er s ten V iertel
des 15 . Jah rhunder ts bemerkba r wi rd

,
und die engen

,
an den

Handgelenken zugeknöpfteu A ermel haben überal l 0berii rmel ,
die zum Thei l bis z um El lenb ogen rei chen und h ier in k urzen

Zecken au sgehen
,
z um The i l aber auch bere i ts

,
eben fa l l s an

den Rändern ausgezack t oder m i t Pel z gefütter t
,
bis an den

B oden berabfallcn und , um den G ebrauch der Hund z u er

m ögl ichen
,
vo rn au sgeschni tten oder geschütz t s i nd. Daneben

k ommt aber auch ein wei terer R ock vo r
,
der

,
um die S ei te

gegü rtet , b i s au f die S chenkel , e i nige Male s oga r b is z u den
K nieen re i ch t und i n d iesem Fa l le auch sch on unten gen d
del t ist . D ie Aermel d ieses Rockes s ind we i t , mit A chse lklap
pen versehen , gegen das Handgelenk s ich zu sammen z iehend

,

wo dann d ie engen Unterä rme l s i chtba r werden . D ie engen

l iegeuden l leinkleider bes tehen m i t der Ii
‘

ufsbekleiduug s tet s

au s einem S tuck ; let ztere hat bei den Rei tern seh r l an ge
Sp i t zen un d lange Sp or e n . D ie K op fbedeckung

‚
die ni ch t bei

jeder F i gu r s i ch findet
,
i s t mann igfal tig

,
die S endelbiude m it

flut ternden Enden h äufig , aber auc h ein D iadem mi t Federn,
ein K ran z , fal t ige Mützen un d runde K appen k ommen vo r,
wie sie auch s on s t au f B il dwerken jener Zei t s i ch finden.

Am G ur tel h angt b i swei len eine s chwarze
,
metal lbesch l agene

Tasche, i n Verb indung m i t einem kle i nen D o lch e .

D ie K önigin v on Saba tragt ein tief au sgeschn i ttenes , b i s
z u den H üften h inab eugansch l iefseudes un d von da lang und

fal t i g herabhängendes K lei d m it engen U nterarmeln und l an

gen ,
vorngesch l itzten O berärmelu ,

wel che der B equem l ichkei t
wegen einmal um den A rm gesch l ungen we rde n . D a s K leid
i s t oben un d un ten m i t Hermel in beset z t

,
an den H äugeärmeln

eben so gefu t ter t , vom b i s au f den G ü r tel zugenestelt. D ieser
let z tere h ängt auf den Ii uften ,

i s t a u s gol denen G l iedern
, die

oben und unten s ch uppen fö rm ig übe reinander grei fen
,

zusam

mengefugt , m i t Edel s teinen besetz t und mi t S ch el len beh ängt ,
wel che a uc h v on den Mammern get ragen werden . E in bre i tes
S chmuckband von Per len und Edel s teinen

,
s ow ie schwa rze

,

sp i t ze Schuhe vo llendcnd euA nz u g . K rone
,
S cep ter und Rei ch s

apfel , wel che sie t ragt
,
k ommen h ier weniger in Be trach t.

Ganz ander s i s t dagegen ei ne vo rnehme Dame auf der folgen
den Se i te gek lei det . S ie tragt e in h och an den Hal s h inau f
1
°

e ich eudes ‚
ungegürtet und fal t ig h erabhz

‘

ingeudes Oberk lei d

m i t z ieml ich gro fsen, rund uusgeschnil tenen A ch sel k lappen und
h in ten wei t herabreich endeu A ermeln

,
die am Runde mi t grauem

Pel z besetz t s ind . Un ter d iesen werden ebenfa ll s bausch ige,
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aber am Handgelenk gesch l o s sene wei ß e U nterarmel s i ch tb ar .
S ie t räg t um den Nacken ei ne go l dene Ket te mi t langl ich ge
gest al teten Schel len und ein unbedeck tes H a up t . In glei cher

Trach t er schein t das B i l d der Jungfrau beim P l aneten Merku r ;
nur trägt diese noch ein brei tes , geschmucktes S t i r nban d um
da s Haup t gewun den .

D ie Fa rbe der Gewandung i st gewohnl ich nur eine , bei

den Mannern selb st i n B ez ug auf R ock un d B einklei d . Bei

den Rei tern s in d sogar immer die P ferdedecken von der Farbe
des Mannes . Nur das U nteri

'

utter zeigt ei ne an dere Farbe,
un d bei den Männern findet s i ch berei t s das m i -p a r t i

,
die

geth eil te Farbe, bei den B ei nk lei dern , s o dafs z . B . der ganze

Mann ro th und das eine Bein b l au ist. D ie Farben s i n d stets
rein , Roth , G rün , B l au , Gel b und Schwarz v orher rschen d .
Schmuck schei n t durch S t i ckerei angebrach t zu sein un d k ommt

,

namen tl i ch auf den R öcken der Manner
,
b i swei len zwei farb ig

vor. Unter den K nieen
,
und zwar , wie die Abb i ld ungen ver

m uthen la s sen , nu r an ei ner Sei te, begegnet eine s olche i n F orm
eines ver z ier ten Bandes b iswei len auch a n den B eink lei dern .
Um den un tern Ran d des Rockes finden s ich ein ige Ma le
auch Fran sen , e inmal m i t; wechsel nden Fa rben angeb racht. D er

Z addeln haben w i r schon gedach t .

D ie B auern tragen eine gegürtete Jacke m i t kurzen oder
halb l angen A ermeln ,

ein ku rzes
,
w

'

en ig un ter der Jacke h er
vorragendes B ei nk lei d , leinene S trumpfe , die un ter dem Kn ie
festgebunden werden , un d s chwarze oder natur farbene S ch uh e .

E iner ha t den K 0pf m i t einem S trohhu t bedeck t. Im Ganzen
is t ih r K o s tüm ein fa cher o der rei cher und n äher t s i ch im letz
teren Fal le dem s t ädti schen . D ie vorkommen den K i nder s in d
gan z nack t , wor in wi r v iel lei ch t einen H inwei s auf die s lawi
schen Lande finden dürfen

,
wo das B uch en t stand . Einen s ol

chen haben wi r s i cher in der Haartrach t der bei den grö ß eren
B ru stb i l der

,
dem erwabnten auf S . 9 6 b und dem Po r t r ät des

Verfa s ser s. D iese tragen den H in terkop f b i s zum oberen

R ande der Oh ren un d den B ar t auf den Wangen gescho ren ,
s o dafs vom letz teren nu r n och Ober l ippe und K i nn bedeck t
b leiben eine S i t te

,
wel che bek anntl i ch im westl ichen E u

ropa. s i ch er st v iel spater und unabhangig v om slavisch en G e

b rauch herau ss tel l te
,
wah rend da s Scheren des H in terhaup tes

in B öhmen s i ch ver l or
,
aber in Ungarn For tsch r i tte mach te,

s o dafs h ier gegen Ende des 1 6. Jah rh under ts n ur n och ein

B ü schel Haare auf dem V orderkopfe get ragen wurde.

D ie P fer de , um von deren Ausrüs tung auch etwa s zu sa

gen , tragen die gro ß en
,
geschüt z ten T urnierdecken

, wie wir

sie au s z ah l reichen Abb ildungen , namen tl i ch auf S iegel n des
14 . Jah rh under t s k ennen , und zwar in Verb ind ung m i t dem
h ohen T urniersattel , der den Mann in bedeutender H öhe über
dem Pferderucken trug un d s ch i l d fö rm ig zu beiden Sei ten , da s
gan ze B ein bedeckend , berabreich te. Aber auch da s b rei t
strangi ge, m i t M etal l bu ckel n bes ch l agene Gesch i rr k ommt vo r ,
wie es im 1 6 . Jah rhunder t gebrauch lich er wurde, i n Verb indung
mit einem Sattel

,
der n iedr iger , doch vo rn und h i n ten s tark

gewolbt und zu den Sei ten k lei ne D ecken zur S chonung des
Beines her ab sch i ck t . D as abgebi l dete Zaum zeug i s t s o einfach

,

da i s es i n d ieser Gesta l t n ich t hal ten k onn te und der M aler

es nich t rech t gekann t zu haben schei n t . S tatt der gel ben
Lederstränge kommen auch farb ige und ausgezackte Tuch
stre i fen vor.

D ie Rüs tung der Kr ieger i st
, bei grö ß erer oder geringe

rer Vol l ständ igkei t, berei ts ganz von E i sen . Al s K opfbedeckung
komm t am häufigsten die Kesselhaube m i t der H alsbrünne vor

,

daneben der E isenh u t und bei dem Zweikampfe auf S . 18 b

der gesch l o s sene Helm m i t siebartig dur ch l ö cher tem V i s ier , das
an e inem Charn ier über der Na se aufgesch lagen wi r d . D er

B ru s tpan zer is t nach un tenh in au sgebauch t
, wie es auch die

G rab steine m i t geharn i sch ten F i guren au s dem er s ten Vier tel
des 15 . Jah rhunder t s zei gen . E l lenb ogen und K niee h aben

k l eine Kachel n ; die Bei n sch ienen werden d urch C harniere ge
ha l te n . U ebrigens hat der Zei chner auch die r ich t ige Z usam
mensetzung einer Rüs tung n ich t ver s tanden . un d wa s er gib t,
1111113 meh r du rch anderwei t i ge Abb i l d ungen erl äu ter t werden

,

als dafs es sel b s t neue Au fk l ärungen zum Rü stungswesen der
Zei t b öte K r ieger gemeiner Ar t tragen am Oberkö rper wol
n och da s altere K ettengefiech t m i t tuch enem Londner o der
R ock , au ch wo l aufser Helm un d H alsbrunne n ur n o ch einen
P l a ttenharn i s ch auf der B rus t un d ei serne Hand schuhe.

D ie S chutzwafi
"

en werden erganzt durch die S ch i lde.

D iese s ind, wie wi r sie auch s on s t kennen
,
k lei n un d zei gen in

d iesem Fal le die Sp i tzen am un teren Runde au s dem 14 . Jah r
hun der t i n n och kaum merk l ichem V orsprunge. E in tartsch en

förm iger Sch i l d von Mann sh öhe , der auf den B oden ges tel l t
un d h ier d ur ch e iserne Sp it zen meh r befes t i gt wir d

,
hat an

der oberen E cke rechts ei nen t iefen Au sschni t t für das Binle
gen der Lan ze , die s ogar auf ei ner ei sernen Rol le läuft . Um
dem Menue d a s Füh ren der Lan ze mit bei den Hunden zu er

m ögl ichen
,
i s t der S ch i ld h in ten auf zwe i eisenbeschlageue

S t äbe gestu tz t und schl iefs t s ich som i t den im Werke meh r
fach behandel ten h o lzernen S chu t zwänden

,
den s ogenann ten

Z iegenb är ten , nu, h in ter wel chen o ft meh rere K amp fende P l at z
nehmen . Von Angrifi°swaii en finden s i ch aufser den G eschos

sen mä ß i g l ange Schwer ter m i t grofsem G ri ff , s tarkem K n0pf

un d schwach geb ogener P ar ier s tange i n s chwar zer S chei de
,
so

wie kurze Dol che mit ei nem run den Schutzb l at t s tat t der Pa.
rierstange, endl ich bei den gemeinen T ruppen S piefse un d H el «

lebarten. D ie Bauern sch l agen m i t K nutteln d rei n . Vo n
den Gesch os sen s in d bei wei tem die wich t igs ten die dargestel l
ten Feuerwaffen , die wi r in ders , da. sie berei t s ihre B esp rechung
im An zeiger gefun den , h ier ubergeh en. Ueber den Geb rauch
der Armbruste

,
die „ars bnl istaria“

,
wie sie im Texte genann t

wird, h andel t ein eigenes Cap i te l . Da s Wich tigste , wa s dar in
gegeben , s in d die Abbildungen , z u welchen der ku rze Text
weni g h in zu fügt . D ie innere C on s truc t i on , namen tl i ch die Ar t,
wie der D rücker w i rk t , zeigen i nders auch d iese ni ch t ; aber
wi r lernen die mann igfal ti ge Weise kennen , wie sie aufgez ogen
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wur den . D ie gewöhnl i ch ste i s t , dafs am un teren Ende des

Sch aftes eine e i serne Kap se l aufgeset z t w i r d , an wel cher eine

Win de s i ch befindet, die verm i t tel s t ei ner S ch raube oder zwe ier
S tr icke e inen die Sehne h al tenden D oppel h aken heran z ieh t , b i s
letz tere v on einem vo r spr ingenden Z ahn gefafst wi r d . Z um
Spannen grofserer Armbruste ,

wie sie zur V erth eidigung der

Mauern gebrauch t wur den ,
s in d starkere Vor r i ch tungen , au f

S t ändern ruhende Winden un d H ebel , angegeben . D ie i n Ah

b il dung vorgeführ ten Gesch o sse d ieser A r t s i nd uberhaupt n u r

di e grö ß eren , für k r ieger ische Zwecke best imm ten ; die k leine
ren S chnepper , wie sie snater in den Händen der S chützenge
sel lschaften s i ch fan den ,

k ommen noch n i ch t vor. Unter den
abgeb i ldeten B ol zen finden s i ch zwar auch die m it s tumpfen
und gespal tenen Sp i t zen , s owie m i t Widerhaken ver sehene, die
vo rzugswe ise z ur Jagd gebrauch t wurden . Besonder s i n te
ressant is t , h ier den Waffen zu begegnen , welche nachweis l i ch
z um ers ten Male in den H uss i ten -Kr iegen auftreten , den S en
sen, eisernen D rescbflegelu , Morgen s ternen u. s. w.

,
wel che der

Ver fa s ser v on den Türken und Tata ren ab lei tet und deren

Reihe er die B emerkung h inz ufügt
,
dars sie zwar bäu ri sch

,
do ch

zum Kr iege geeignet seien .

Un ter den ubrigen Kr iegswerkzeugen b i lden , neben den

sch on erwabnten hö l zernen S chutzwanden
,
S turmbocke un d

Wur fma sch inen
,
die B l iden , den hervo rragend s ten Thei l . Ihre

D ars tel l ung und B eschreib ung sch l ie ß t s i ch gan z der Auffas
sung eu

,
wel che wi r in so manchen ähnl i chen Werken b i s in die

Zei t Maximil ian
's I . festgehal ten sehen und die den k indl ichen

S tandpunkt kenn zeichnet , den damal s Wissenschaft un d Kr i ti k
überh aup t noch einnehmen . D ie U eberlieferungen des V egetius

werden in phan tas t i s cher Wei se wei ter geb i l det und rein a uf
theoret i schem Geb iete. D ie darges tel l ten I n s trumen te s in d zum
grofsen Thei l so un prak t i sch , dafs man unmogl ich annehmen

kann , sie se ien jemal s ausgefubrt worden . Da sse l be gi l t auch
von den übr igen Veran s tal tungen

, die der Ver fas ser bes ch reib t
oder auch n ich t besch reibt

,
i ndem er i n der That b i swei len

nur den Rath g ib t
,
seiner Anwei sun g zu fo lgen ,

worau f man
sch on seh en werde, wa s s ich ereigne . Es i s t h ier wiederh o l t
darau f h inzuweisen , defs da s Geb ie t des Abergl auben s , nament
l ich M agie ,

e ine grofse Rol le sp iel t un d übernatür l i che K rafte
ein t reten m üs sen , wo die natürl i chen n i ch t gekann t s ind , bei de
aber au f

’ s unbefangen ste durcheinan der gemengt werden .

D ie angegebenen G eheimm i ttel un d besp r ochenen Z auberwir
wirkungen finden s i ch i n den zahl rei chen Werken ähnl i cher

A rt b i s i n d a s 17. Jah rhundert wied er und sp ielen z um Thei l
n och e ine Rol le im h eu t igen Abergl auben . Doch sch on gegen
Ende des 1 5 . Jah rhund er t s w ürden w i r ka um n och i m E rn s t
den Vor schlag gemach t un d soga r du rch eine Abbi l dung i l l u
striert finden

,
dafs man e in P ferd mi t b rennenden R ei fsigbün

deln bel aden un d in den F ei nd sch icken so l l e . Was der V er

fus ser m i t einer schwa rzen Gan s w i l l
,
die an einen gro fsen ei

sernen Anker gebunden ist, sagt er selbst n ich t , denn er lüfst

die Dar s tel l ung o hne Un tersch r ift .

F iir die gei st ige En twick l ung der Zei t wurde es n icht
ohne In teres se sei n , auch nach d ieser Se i te h i n da s i n Rede
s tehende Werk zu beleuch ten . An d iesem P l at ze möge indel‘s
genügen , mit U ebergehung des U nwah rsch einl ieh en und U nmög

l icben hervo rzuheben , was al s wirk l i cher B ei tra g zur K enntni l
‘

s

der Ku l t u rgesch ichte des au sgehen den 14 . und beginnen den

15 . Jah rhunder t s z u betrach ten i st. Wir hal ten dabei die im
B uche sel b s t aufges tel l te Reihenfolge fes t .
Au f S . 17 a ist e ine Wagenburg abgeb i l det , bes tehen d au s

zwei paral lelgestellten Reihen m i t einem zwi schen bei den vor
geschobenen

,
wäh rend der h intere E ingang offen i s t . D ie ein

z elnen Fuh rwerke s i n d nu r in U m r i ssen m i t s chwacher C o l o
rierung angedeu tet , wel che indefs h inre ichend erkennen l as sen ,
dafs sie un seren A ckerwagen auf‘s genaueste glei chen . E ine
Wurfmasch ine auf S . 30“ gib t ohne Zwei fel die Dar stel l ung
e iner B l i de

‚
wie sie wirk l i ch i n Gebrauch war , un d deren

Z u sammen setz ung s ich t r o tz der feh lerh aften Zei chnun g erken

nen laß t . E i n l anger B alken r uh t
,
m i t ungleich abgeth eil ten

H älften um eine e i serne Ach se bewegl ich , auf einem Gerüste,
zu dessen H ohe man auf e iner Lei ter von 12 S taffel n emp o r

s teig t. Da s kurzere Ende des Ba lken s i s t m i t einer gezim

mer ten , hängenden Kufe beschwer t , deren Gewich t woh l n och
durch h ineingelegte S tei ne vermeh r t wurde. An der Sp itze
des anderen Endes i s t ein d oppel ter S t r ick befes t igt

,
der

,
in

eine Sch leuder au sl aufend
,
e i ne gro i se eiserne Kuge l häl t. D iese

l iegt mitsammt dem S t r ick i n einer R inne ‚
die s ich un terhalb

des Schwebebalken s zwi s chen den S tü tzen des Gerü stes befin
det. D urch e ine doppel te Winde vo rn herabgez ogen, sch leu
der t der B al ken

,
wenn d iese l o sgel as sen wi rd , vermöge des am

andern Ende niederz ieh enden Gew i ch tes , die Kuge l m i t Gewal t
un d in einer bes t immten R ich t ung for t . E in ige Wurfmasch i

nen lei ch terer A r t beruhen auf demsel ben P r inc ip der C onstruc
t i on . D ie abgebi l deten S turmböcke

,
Wid der

,
s in d s chwebende

,

vorn m i t E isen sp i t zen besetz te B al ken un ter s chütz enden B ret
terdäcbern. Auf S . 43 8 sehen wi r K r iegsleute , die s ich
ei ner B urg n ähern

, grol
'

se geflocbtene Sch i rmdächer über s ich
t ragen , wel che etwa ein halb D utzend Leu te zu bergen ver

m ogen . E i n e in ze l ner Mann
,
der auf S . 35 3 unter einem

an Riemen auf den S chultern get ragenen , dacbformig gewolb

ten Sch i l de m i t einem Hammer die Mauern eines Burgeingan
ges zer tr ümmert , gebort s i cher z u den Pbantusieen des V er
fusser s . D rei au f S . 46 & gegebene sogenann te spani sche
Rei ter von r un d und v iereck ig behauenen

,
m i t ei sernen Sp itzen

b esetz ten Bal ken
,
wel che au f v ier eingeset z ten B e inen ruhen ,

werden ebenfal l s n ur e ine Idealverbesserung sein , der die son st
geb ra uch ten Baumstämme m i t vor s tehenden Zweigstuuwfeu

schwerl i ch jemal s den P l a t z e ingeräum t habe n .

Manches I nteressante l iefer t der Ab schni t t über Wa sser
bauk un s t . D as 8 . 5 2 h gegebene Skel et t eines Sch i ffes i s t
zwa r so ei n fa ch

,
dafs es kla r wi rd , sein E rfinder sei über den

Anbl i ck ei nes F ischernnch ens n iemal s hinau sgek ommen . Wi ch
t iger s in d die dara uf folgenden zwei S ch ifi‘

brücken : h ö l zerne,
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nach un ten s i ch verjüngen de K as ten , wel che durch ei serne
C harniere m it einan der verbunden s in d un d dur ch Anker ge
hal ten wer den . Bei der einen s i n d die K ästen nach enförmig

zugesp it z t
,
bei der anderen an den Sei ten st ump f und m i t ei

nem Gel än der versehen . E ine Wa s serlei tung auf S . 54 &

führ t den Inhal t eines B ecken s auf ei nem B erge durch e ine

R öh re i n ein anderes , im Thale befindl iches und von d iesem
eben so wieder h ina uf i n ei nen Sp ringb runnen auf ei ner zwei
ten H öhe . D er Dar stel ler kannte offenb ar das r ichti ge Pr i n
c i p di eser E inricht ung un d öffnete fäl sch l i cher We ise n ur da s
un ten befindl iche B ecken

,
um des sen Inhal t b emerkba r z u ma

ch e n . E i n S chiff au f 8. 54 b wir d von R adern an bei den

S ei ten get r ieben ; die B ader werden d urch ein Kammrad i n
der M itte des Fahr zeuges ged reh t . Wa s aber für d ieses die
bewegende K ra ft i s t , erfah ren wi r n ich t . D ie Sei ten 55 3

,

ö3 b und 66 & b il den S chwimmapparate ver sch iedener C on
s t ruct i on ah , die aber sämmtiich au s q tdich t sch liefsenden

,

aufgeb l a senen Lederk i s sen bes tehen
,
welche um den Leib ge

schnal l t werden
,
und S . 62 3 einen Taucher — A pparat oder v iel

mehr Anz ug ‚
der den Mann ganz in L eder einhül l t

,
wah ren d

ein Paar S ch l i t ze vo r den Augen dur ch G l a s gesch l o s sen un d
au s ei ner B l a se durch eine kupferne Roh re dem Munde Luft

zugeführ t w ird . E i n S ch opf s ogenann tes Patern o s terwerk
auf S . 56 b , ein H eber auf S . 59 13 s in d ganz wie in un sern
Tagen . Vo n letz terem wi r d S . 6 1 b ein Gebrauch im G r o ß en
gemacht , in dem au s einem natü rl i chen Wa s serbecken die F 1118
sigkei t über e ine H ohe h inweg i n einen l aufen den B runnen ge

lei tet w ird .

E igenthuml ich er Ar t s i n d die bei den au f B lat t 1 14 dar

gestel l ten Dampfbäder Auf B alkengerüs ten s tehen manni gfach
rnit Erkern

,
V orgemachern, D achkamniern, L uken un d L äden

au sgesta t tete Brettergebäude , zu wel chen man auf H ol z s t iegen

h inaufs tei gt . Un ter den sel ben i s t ein gemauer ter O fen in

B rand , der einen dar über befindlich en kupfernen Wasserbehal

ter erhi t z t un d dessen D ampfe i n die dar über s tehenden Räume
t reib t . D urch geöffnete L äden bemerken wir h ier in gesou
derten Baumen Gesel l schaften v on nack ten M ännern un d

F rauen, let z tere i n B eglei t ung von K in dern , in Knien und D a

dewannen au f ver s ch iedene Ar t dem R einigungswerk ob l iegend .

D ie Laden s in d in der Zei chnung oflenbar nu r geoii
‘

net , um
einen E inbl ick in das innere T reiben der G emach er z u gestat

ten. I n dem zwei ten G ebaude s in d auch Fen s ter m i t r un den
B utzen scheiben abgeb i l det . M eh rere B l ät ter zei gen die auch

gegenwartig n och in ahnl ich er Wei se i n Anwendung geb rach ten
S chut zman tel für sch lech t z iehen de S eh löte. Auf S . 125 b

über ra sch t un s un ter meh reren eisernen I n s t rumen ten
, wie M ei

l
‘sel u , Fei len , Sägen , Pfriemen ,

M essern u. s . w. ,
e ine Schere

von der heu ti gen Z usammen set z un g z u einer Zei t
,
aus wel cher

man s on st fas t nur die al tere Form der S chaafscheren kenn t.
E rwahnung mag die Abb il d ung ei nes s ogenannten K euscbheits
gürtel s au f S . 1 30 3 finden

, der i n dern dazugeh orenden Texte
v orz ugswei se al s den F lorentiner D amen angehören d beschrie

A . v. E y e.

ben wir d , un d daneben ein H ufeisen
,
welches fur die v ielen

,

sei t den romischen Zei ten aufgefundenen U eberreste d ieser Art
al s da s e in z ig uns vorgek ommene da t ierte Z eugni fs von Wich
tigkeit i s t . E s is t vom b rei t

,
hat h inten vors tehende Zap fen

un d wi r d an bei den Sei ten durch v ier N ägel befes t ig t .
H öchs t o riginell is t die erwähn te E i n lei tung i n dieses

B uch , i n wel cher der Verfa sser der ganzen deu tschen Chr isten
hei t seinen G rufs entb ietet und sie i n ihrer ganzen G l iederun g
v on oben b i s un ten vor überfüh rt , i ndem er den Kai ser au die
Sp i t ze stel l t . A l s kulturh istoriscbes Momen t un d zur Kenn
zei chnun g jener G l iederung, wie sie damal s i n der An schauung
der Men schen al l gemei n leben moch te , set zen wi r den S ch lufs
der Widmung h er. Nach Auffuhrung des hoch s ten , h ohen und

n iederen A del s fäh r t er for t strenuis mili tibus, severis m i l i
taribus

,
fidelibus ca stel l an i s, gratissimis vasal lis , providis cl ien

tibus
,
constantibus soldatis

, veloeibus balistarns
,
j ust i s j ud iei

b us , legalibus advocatis, circumspeetis magistris civium,
p ruden

tibus juratis , unanimis communitatibus
, purissimis et discipli

nat is puer i s , pulchris et flori dis juvenibus , morigeratis ado le
scentuiis

,
h onestis et venerandis senibus , calvatis

, d ecrepitis,

sol licitis 0perariis, obedientibus subditis , p romi s famul is, p rom
ptis servitoribus , laboriosi s suburbanis

, sudor
_

osisque vil lanis;
sub sacr o Roman o imper i o ubi libe

'

t constituti s salutem in eo

qu i est omn i um sa l u s“ (dico).
N u r n b e r g.

D er G rab stein des H e rrn U l rich von Ah el vingen in

der S ti ftskirch e zu E l lwangen.

I ndem i ch n achfol gend ei ne genaue Abbi l d un g des Grab
s teines des Herrn Ul r i ch von Ah elvingen (A lfingen) gest orben
fer i a secunda ante d iem S ancti Valen tin i p r oxima wie die Um

schr i ft besagt
,
al so den 8. Februar 1339 in der S tiftsk i rche

zu E l lwangen , nach einer Ze ichnung des dor tigen Z eich enleh
rers Her rn B enz mi tthei le , er l aube i ch m i r

,
über d ieses i nte

res sau te Denkmal ei nige erlauternde Bemerkungen beizufugen.

D ieser G rab s tei n s teh t jet z t an der Süd sei te des aufser

s ten sudwestlichen P fei ler s der früher o f fe n e n Vorhal le des
sog . „al ten S t ift s“ in E l lwangen , we l che wol er s t gegen Ende
des 1 5 . Jhdts. zugebaut worden i s t .

‘ Urs p rüngl ich war der
selbe s i cher nich t an d ieser S tel le angebrach t ; nach seinem
P o s tamen t z u sch l ie ß en , wurde er sogar schwer l ich v or dem 16 .

o der 1 7. Jahrh . an seine jet z ige S te l le verset z t .
B erei t s im Jah r 1854 ha tte H . B auer in seiner Beschrei

bung des Oberam ts Aalen (S . 149) auf d iesen stattlicben

G rabtein“ aufmerk sam gemach t un d den sel ben gan z r ich tig al s
den Ulr ich ’ s d. Ä . v on Ah elvingen bezei chnet . Nur i s t von
ihm die Jah reszah l i r r i g 1338 ( s tat t 1339 ) angegeben

Wie un sere Abbi l dung zeigt , s ind die letz ten Zahlen

C CXXXV IIII vol l s tänd ig erha l ten und nur die ers ten beiden : MC,
s in d th ei lweise ausg esprungen ,

aber ihre Spuren n och deut l ich
v orhanden .
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d e s . D iese w a r e ein Un icum vor dem Ende des 14 . Jah r
d. b . wenn sie g l e i c h z e i t i g ware , wa s sie

jedo ch keineswegs i st .
Da s D enkmal i s t lei der v iel fa ch und wesen tl ich besch ädi gt

und en t stel l t wor den . D er K opf des R itter s i s t n ich t nur l o s,
" j

s ondern sogar au s e inem gan z an deren Sand s tei n gearbeitet ,
und zwar , wie die ganze Zeichnung zei gt , au s einer späteren
Zei t . D er h in ter dem K 0pf befindlich e Thei l des Helmes (auf
un serer Abb i l dung ges tr ichel t) i s t berausgebrocben un d wurde
m i t Mö r tel ver s t r ichen . H er r B en z ha t al le Thei le ei ner ge

nauen techn i schen Un ter suchun g unterworfen und mei ne an

fängl iche An s i ch t , dars wir es h ier n icht mit der ursprungli

chen Form des Sch i l des , son dern nur
m i t e iner , im S t i l gänz l i ch ver fehl ten ,
sp äteren Res t aurat i on dessel ben z u th un
h aben ,

voll kommen bes tät igt gefun den .

D er Sch i l d war u r sp rüngl ich der dama l s
a ll gemein gebrauch l iche D reieckschi l d ,
wie er hi er neben , i n seinen jetz t feh
lenden C onturen m it p unk t ier ten L in ien

angegeben i s t . D ie m i t a bezei chneten
Au sschn i t te zu bei den Seiten , sowie die m i t b bezei chnete obere
Ausbiegung s i n d nur dadurch en t s tanden

,
dars man Besch ädi

gungen
,
die der S ch il d er l i t ten

,
m ögl i ch s t symmet r i s ch wieder

herau s gemeifsel t hat zu einer Zei t
,
i n wel cher fagonnierte

Sch il de bere i t s M ode waren . D ie F igu r zei gt no ch deutl ich
Spu ren meh rfacher U ebermalung . D ie alteste ,

die s i ch m i t
Wa s ser n ich t auflösen läfst, i s t von Wach s oder O elfarbe un d
die ursp rüngl i che bl aue T inktur der drei S ch i l dchen noch er

kennbar .
I s t d ieser Fa ll n ich t ein neuer

,
sprechender B ewei s , wie

vor s ich t ig man bei der Z eitsbestimmung m i t tel a l terl i cher D enk
mäler und Fo rmen zu Werke gehen F .

-K .

l ach von 134 1 , befinden s ich Abg ti sse in der Samm lung des ger
mani schen Museums .

Wappen sch i l de in T artseb enform kommen ,
wi ewoh l sehr

se l ten , se i t der zwe i ten H al fte des 14 . Jah rh . vor. Andere fagon
nierte Wappen sch i l de aber s ind m i r b i s j et zt v or dem 14 . Jah rh .

keine, von der o b i g e n Form überhaup t n och keine au s äl terer
Ze i t , vorgekommen . Ueb er die m i t te l al terl ichen Sch i l d formen vg l .

„D ie hera ld i sch en Sch i l dformen vor dem Jahre 1450“ a l s I I. A—n

hang m einer Monograph ie Das Heral d i sche Pe l zwerk“
D iese S eh ildformen s ol l ten im Al l gemeinen noch genauer s tud iert
und mehr beach te t werden .

Im S ch lo is Tyro l z eigt man z . B . in der Kape l le e inen Bet
st uhl der G räfin Margarethe Maul tas ch (1

" auf de s sen R ii ck
wand j edoch das osterreichi s ch e Wappen e ingeschn i t ten i st ,
un d zwar in e in em Sch i lde

,
des sen Form e n t s c h i e d e n vor dem

Ende des 15 . Jh dt . n i c h t vorkommt und eh er aus dem 16 . d t.

s tamm t ; und doch sol len einzel ne Ge lehrte, w ie man m i ch ver

s icherte
,
wegen e inze lner Ornamente im Zwe ife l gewe sen se in , oh

dieser Bet s tuh l nicht dem 12 . oder 13 . Jhdt. angehöre !

Excerpte aus Bresl auer S tadtbuch ern , bezug l ich der

Privatal terthümer.

(Fortsetz ung.)

47. 1433 . Bj p Jac . Mgr . Joh annes von Plessowa1 bey O s
l is gelegen , p farrer ezuMocrouos

“
erhäl t von den ihm ge

stoh lenen Sachen wieder : „einen v i at i cum ofiPapire, I tem
O mel ias beat i G regorg super E zech ielem ,

I tem j d int
nale , I tem d uo C apucia. bruuatica I tem j Balneamen,
I tem j tecturam sel le de parchano.

48. 1435 . v i g . Pentec. Joh . N ewmeister
’

s N ach lafs : „xmj gul

dyn Ringe
_

vud eyn Agnu s dei , auch vorgol t , vud auch
su s t cleyn gol t , da s d o wigt mr. vud sco t . I tem
i ij si lberyn. Rynge vud eyn cleyn vorspan , obirgolt, da s

d o wigt i ij s cot , m i t eyme S ylberyn ketel in. I tem eyn

cleyn Buch ssen von C r i s tal] , I tem manch irl ey G esteyn,

cleyn vnd gros d urch enandir , vnd gla s mit eyme Bew
t i l vud funfi° Perlyn d obey i n cyme tuch ‚

Item xvj C r i
ste l len , cleyn vud gms. I tem eyn S il beryn S pangurtil ,

obirgolt, doruff seyu xl ij spangen , cleyn vud gro s . I tem
eyn kel ch ini t eyner patene , S i lberyn. I tem eyne obir

golte s chale. I tem vj C ristal len. Item v streich Nadil u,
halb S ylberyn.

“

49 . vj a. Lamper t i . Sech s „T o syn b ozen“ ko s ten 48 E h . Gul

den.

50. 1436 . ij p. Palm . „eynen S ilberyn G ortil , czwe Panczir
,

ij Iypken vnd j ka sten .

“

51 . 1436 . i ij Marg. Z wei F ranciscanerinnen u rkunden ,
dars der G o ld schm ied Wenczlaw von P rag ihnen z urück
gegeben habe : „O z um ers ten eyn güldynne bau t mi t ei ner

Br i l len . dorynne sente Potenciane A rm ,
I tem eynen s i l

berynen ffus , obirgo lt ‚ vud czwey guldynne B lech mi t
perl i n vud an dir i n ed len ges teine

,
I tem eine si lberynne

h aut
, di i st n ich t obirgol t , dorynne i s t sente Procops

A rm
52 . 1 437. i ij p. Joh . 2 57 Schafe ko sten Mark b ohm ische

G ro schen .
53. 1437. vj Mar t . „xj gul den fingerl in vud eyn S ylberyn

fyngerl in vud eyn gulden geczogener droth , Item j S il

ber in schal
, obirgol t vnd j flederin koppel in m i t eyme

S i lberin fu sse vud rnit eyme S il beryn kronech in I tem
xx fledern l efii l m i t S ylberyn beyworfi”

chen
‚
I tem gancze

N obil vud i ij hal be N obi ln. I tem i i ij T acznik vud vj R ey
n i sche gulden . I tem j sylberin K rewcze m i t eyme futter .
I tem j cleyn gortelch in m i t silberynen spangen , I tem j
T hesimfas , ein S ylberyns. I tem j messer m i t eyme S yl
ber i n h effte. I tem j h eflte in eyn zylber belegt. I tem
suure m i t xviij silberyn senckiln. I tem xv B uch i r cleyn
vud gro s .“

54 a
. 1438 ij p . Judic. „B ette, pfole, sch osseln, tel ler , kannen.
T ysch e (S ch oppb.)

54 b . 1438 l
_] p. Judic. „zylberynne gefesse vnd neml ichen I r
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perleyn gehende vnd i r obirgul ten scha len addir kopp e.

(S chöppb .)
55 . 1438. vj T rin . 23 P fer de gel ten 46 Mark , 13 R in der

13 Mr.,
20 Schwei ne 5 Mark .

56 . 1438 v i g. Barth ol . Nach lal
‘

s des M ichael Bancke : czwey

si lberyner K rewtcze vud der xm Ri t ter heupt , da s i s t
silberynn. C zwene R eiche, der eyne silberyn, der an der

öbirgolt. Eyn helfenbeynen kesteleyn m i t h eyl igtum.

eyne gnldynne kazel . Eyn Messebuch vnd da s dorczu
gehöret. Eyn v iat icum vud ander R ech tbücher, die M i
chel B anke , dem got gnade , gehab t hat. Eyn silberyn

gürtel m i t schel len . Eyn guldi n l efi°el vud eyn gul den

vorspan.

“

57. 1439 . dam. Ocul i . D ie R athmannen bez ahlen für den K ö

ni g A l b rech t (II .) von B ohmen : „xl gul den v o r eyn sam

me
'

t Rock , I tem X1j gul den vo r eynen k0ph , I tem x gul

den vo r v i r gul den Ryuge , I tem x gul den vor czwene

k0pfe vfi
'

enander.

“

58. 1439 . iij Mar t . „Ti sche , Sed il , B eucke , ledige Span
bet te , led ige Ka sten vud S chreyne , B oten , cleyne vnd

g ms, dreefusse.

“

59 . 1439 . i iij a. B arb . N ach]afs des Langesorge : „ I tem czwe

panczir, I tem eynen swarczen gefuterten manti l , I tem eyn

groen R ock mit eyme swarczen peleze , I tem eyn new

farben Rok m i t eyme swarczen futter , I tem eyn swarczer

mannes man t il , I tem eyne k ogil , I tem eyne swarcze v or
s ta t J0pe, I tem zwe swarth e, I tem czwe pa r h o sen , I tem
Sech s czewg , I tem Sech s stelynne fiassch en , I tem vi ij
Bet te, i i i pio l l vud i ij k o ssen , I tem vij leylach , I tem i ij

k0ppcrynne tegil , I tem eyn fisch kessil
,
I tem l

_] Betczi

chen vnd iij tis lach , i tem ijpawdern, vi ij czenynne schos
si ln vud vii ij czeuen tell ir

,
I tem v ij czenynne kannen

vud vj st ocke garn , I tem j hartkessil , I tem eyn kopperyn

ner t op ‚
I tem ij s chock kench in , I tem xxxvij s t ocke gruner

dromer
,
I tem v ij czychen vud xvi ij leylach ,

'

I tem vi ij hun t

tnch ir vud i i ij tysch lach I tem iij badekapp en , I tem eyne

weysse k o l te ,
I tem i ij gol den fingerleyn ‚ I tem i ij s i l be

rynne Ieflil
,
I tem j frawengortil von s i lber , I tem j man

nesgortil von s i lber , I tem j swarczen man ti l vnd j gru
nen ha r ri s r ok

,
frawen kleydir, I tem j seyden k ol te vnd

j si lberiu T es im appel , I tem j mr. s i lber s vud j silberiu
agnu s de i

,
I tem czwene sch reyne, j almerey vud iij eren

teg il , I tem ij fisch kessil , I tem j newes foch ssyn futter ,
I tem czwene tyssche .

“

60. 1439 . o . d. Martin D ytherich , des G räupners , Nachlafs :

I tem dus silbir : i ij senckel vnd j si lberyne schel le, I tem j
silberyn fingerl in vud s ilberyne knowii el I tem vj
be t l hc

,
boze vod gu t

,
I tem x leylacb , I tem 1l T ysch

lach vud v hunttucher
,
I tem v cz ichen

,
I tem xxxvij elen

leynnth . I tem der frawen gereth e : i ij slewer vud viij
haupttucber, I tem ix vndirwinde ln

,
I tem xii ij styrntucher,

I tem eyn pfo lcziche, I tem i i ij y0pen, bo ze vnd gut
,
I tem

l ij Men t i l vud ij Ro cke , I tem der frawen Ma ’

n ti l
, der

h ot gekost mr.
, I tem j lawfmanti l vnd j Rock vnd j

pelez . I tem par S troflel inge ,
I tem j schalawne

,
I tem

ij sch orcze, I tem 11j
‘k8 11116 1]

,
I tem ij pater n o ster . I tem

guter leylach l ij , I tem ij par h o sen , eyn par Ro t vnd

da s ander swarcz, I tem j wol len s lewer .
1440. i ij S im . et Jude. marderyn korsse .

“

1440. v i g . Th ome apost. „vj gro sse schussiln silberyne.

I tem ij cleyne schussiln silberyne. I tem i iij koppie S i l
beryne. Itemj gro ssen koppi si lberynne m i t eyner decke.

“

1444 . ij p . C onv . Paul i . „Eynen S ilberynnen hauen vud

eyne S i lberynne henne, beyde obirgolt.
“

1 446 . die S t i An t on . „j kes se l . I tem eyn brotspi fs. I tem

j swert. I tem j armbrost. I tem j gor tel m i t sil beryn
nen spangen , der i s t bei i i ij gul den wert . I tem j eyse
rynnen panczer. I tem j stelin kolner. I tem ij al de b oze

blechhanczken vud drey b oze eysenhute. I tem eyn b uch ,
da s tractiret von der biblie. I tem j buch

,
da s tractiret

cr on ica R omanorum. I tem j gr osse almarey. I tem eyne

cleyne l ade. I tem j spam B et te. I tem j th isch . I tem j
gro ssen pfoel . I tem j grune ko l te vud j cleyne k ol te obir

eyne wige. I tem j b l oe harres decke obir eyn bet te. I tem

ij banclach . I tem j beneh te pfoel cz iche. I tem xxv elen

cleyner leymuth . I tem xxvijhanttucher. I temjbadekappe

I tem xi iij th isch lach . I tem ij kalnische leylach . I tem V ij

and i r slech te leylach .

“

(V ino. B er
’ s Nach lafs .)

1448. vj p. Conv . Paul i . „eyn ka sten , czwe
_
v bet te vom

Thume , j pfoel , eyn k o s sen ‚
eyn bloen Ment il

,
czwu

schussi ln ,
C zwey salsirch en

,
C zwu scheiben

,
eyne qwart

k anne
,
vier leylach , czwei tisch lach vud zwei hanttuch er.

“

1448. vi g. Bar th . „eyn panczir, eyne lippke, eyn par hancz

ken eyseryn.

1448 . i ij p . Mar t . Georg C oldicz des A ltaristen Nach
l a fs : „eynen guten eycben t i sch m i t eyner schofsladen.

I tem eyne gedreh te zedil . I tem eynen Bankpfoel mit

cyme r o ten er i ch . I tem eyn B elke under da s hantfafs .

I tem eynen kessil obir den her t m i t seyme hole, da s i s t
eyne kethe, dow n er banget . I tem eyn koppren toppf.

I tem d rey czeuen S chu sse l m d eyn gro s sen tel ler m i t
eyme gr o s sen sal sirch cn. I tem eyn czehnen salczfessechen

obir den t i s ch . I tem eynen zei ger von xxnu s t unden , der
wo] d reyer marke wer t i s t . I tem eyn pewdirl in kanne

von eyme hal ben t oppe . I tem eyne A lmerey z u cleidern,
die i n meyner k ammer steh it. I tem

,
l iebe herren

,
da s

kegewertige si lberyn b il de rnit seyner C apseln vud pal len

besche i de i ch zu sand El izabe th .

“

1450 vj C onv. Paul i. „al le I r freul ich gehende A l z von

tuchcrn
,
von lmwben vud von Bemischen sloern, d omete

s ich die frawen pflegen czu czyren.

“

(S chöppb.)
1 452 . vj p. Franc . „einen Maunesmantel vud einen w ar

czen k i tte l . “

1 45 2 . ij p. Omn . S unct. „swarczn C zabelin mente], swar
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ozen Manderen rock vud den swarczenMantel von b r o ch
l isch en1 t uche.

“

1453 . ij Auth on . „Eyne mannes knlete m i t s i lber be
sl agen , funti‘ s i lber n l efi'

el , czwene fladerynne leii il , m i t
sil ber beslagen, czwene silberynne frawen gorti], eyn par

zammot ermel , eyn k orel len pater n o s ter m i t hei l igtum ,

d rey Man tel , C zwene Recke vnd C zwu kursse.

“

1453 . i ij p . E l i s . Anna H eincze Predelynne br ingt Mer

t i n K albi sowge , „ei nen krancz m i t kopperin R ingen vnd

bet te Im vordinget e inen andern k renez deme glei ch m i t
kopperin R ingen zu machen

,
zuberei ten vud vergol den

vud bet te Im dorq einen gul den gegeben .

“

1456 . die s t i . Nicol . xxxiij gl d . vug . vo r funfl
‘ kemp

ch enf ‘

B r e s l a u . A l w i n S c h u l z .
(Fortsetzung fol gt .)

Lateinisch e R eime des Mittelal ters.

C omme n d a c i o s c o l a rum.

Nemo valet congruis verb is expl i cat e,
Quam s i t h onorabi le stud i um scol are,
Q uod v i det u r incl itos v i ro s pr opagare,
Qu i solent ecclesiam Chr is t i gubernare.

Sco l a p r imum docuit papam, card ina les ,
S oo la sepe barbaro s fac i t c ur iales,
Ad hon ores proveh i t agres tes et rurales,
E t pagenses efficit gnaros et legales .

O cium scolasticum est negociosum,

Tale tamen ocium non est ociosum
,

Nam da t su o servulo munu s preciosum,

Quem fac i t industrium et ingeniosum.

Septem ar tes l ibera les n ul l u s unquam scivit
,

N eo d onum sapientie quisquam acquisivit,

Q u i n on scole l im ina primitus attrivit,

E t suo s didascoli cos (s i c) fidel iter audivit.

Qu i iuvenis fidel iter ad scolas propemvi t,

E t suam pronus feru le cervicem subiugavit,

E nno for tuna sep in s ad ardua levavit
,

E t vari is honoribus d igne decoravit.

M ul t i quo s ingloru p aren tes genuere,
Quia tamen ferv ide in scolis studuere,

C ernuntur i n sedibus al t i s residere
E t h onor is titulis sp len d ide fulgere.

A ctu s i ste clauditur septi s s ine *) muri s
N eo

'vagar i sinitur ad amena rur i s
,

S ed ib i corripitur fiagris sepe dur i s
Tan t i s l eta. congrui t immiscere curis.

S olet namque s t u d ium scolasticum gravare
H unc qui mo dum congruum mesci t observare
Quare lnd is p lacidis decet inh i at e
Atque suo temp ore solaci is vacare.

H is est d ies iubil i
,
quem tempore l ongev o

S tatuit antiquitas ut ingo sevo
S colares panlum relaxentur et a. rege nevo .

Sa lve festa d ies t oto vener—abil is evo .

V ie l le ich t s ine. lecta cod . antiquitus cod .

(M i t e iner B e i lage.)

Veran twort l i che Redact ion : A . E s s en w e i n . D r . G . K . F r o m m a n n . Dr . A . v . E y e.

Ver lag d er l i terari sch - art i s t ischen Ans tal t des german i s chen Mu seum s in Nurnberg .

S e b a. l ’ sch e Buch druckere i in N urnberg .

Can onic i , presb i ter i , p r i ores et abbates ,
C lerici

, d iacon i , p rep os i t i, p rimates ,
D eo p r imum et p os t hunc sc ole fer te gra tes

,

Que vo s fec i t abi les ad ha s dignitates.

Cum tot sc ol a soleat v i r os partur i re,
Qui s olen t ecclesiam Chr i st i red im ire

,

Quis tum c or de vacuus et turn men t is d ire
Cetun1 h unc scolasticum poterit adire ?

Cum vo s sitis i taque i n s t atu digni tatis,
C la ra vo s preconia consequi sciatis‚

S i i n arte. c l au su l a din fatigatis
Emicet erarium ves t re larg itatis .

D ieses L ied findet s ic h im God. l a t . Monac. 2 37, f. 2 2 1 ,
einer S ammelbandschrift Har tmann S chedels

,
wel che bekann te

m i t tel a l terl iche Ged i chte in z ieml icher Anzah l en th äl t . Es be
z ieh t s i ch augen s cheinl i ch auf die Feier des G regoriusfestes,

an welchem früher die Schuler Umzuge zu hal ten und Geschenke
zu sammeln pflegten , auch Auffahrungen veran s ta l teten . Lei

der vermag ich die Seh r deu tl i ch gesch r ieben en Wor te : „3. rege

neuo
“
ni ch t zu erklaren ; der darauf fol gen de H exameter aber

i st, wie Herr P r o fes sor D ümmler m i r freund l ich nachwies, au s
V enantius F or tuna tu s en tn ommen

,
III

,
0. IX , v. 39 ad

F elicem de paschate, Vol . I , pag. 90, cd. Luch i .
H e i d e l b e r g. W. W a t t e n b a c h.



BEILAGE ZUM —ANZEIGER FUR KUNDE DER DEUTSCHEN V ORZEI
'

I
‘
.

F ebruar.

Chronik des germanischen Museums.

N u r n b e r g , den 22. Februar 1871 .

Wir konnten un sere letzte Mittbeilung , wenn s ie auch in finan

ziell er B eziehung ke ineswegs d irekt ermuth ig end war , doch m i t
dem Ausdrucke freud iger Hoff nun g sch l iel

'

sen , und unsere H ofl

nung i s t inzwi schen neu bes tärkt worden . D er erste D irektor un
serer An stal t hatte bei einem in den j ün gsten Tagen un ternommenen
Ausflug e nach Leipz ig, Dresden und Berl in die Freude , v ie le a l te,
bewährte , wie auch neug ewonnene Freunde des Museums zu tref
fen, und zu seh en , w ie das selbe in wei tes ten Krei sen Gegen stand
a l lgemeiner T h ei lnahme sei

,
w ie al ler Orten so v ie le und s o treff

l icbe Manner au fmerksam seiner Entwick l ung folgen und die Ho ff
nung en auf den n euen Au fs chwung thei len , von denen wir d urch
drung en s ind , und wie freud ig a l len thalben j ede dem Museum
gewordene Forderung begrnfst wird. Z u bes onderer Erhebung
und Beruh igung gere ich t es uns , zu wi s sen , dafs auch in a l ler
h öch sten Kre i sen , denen un sere Anstal t ja. s o v ie le Förderun g se i t
langer Z ei t denkt , das tbei lnebmend_

e Interes se an d erse lben nich t

er l oschen , ja , n ich t e inma l durch die g ro fsen Ereign i s se zuruck

g edrang t i s t . Ihre Maj estät die Kai serin und Konigin Augusta
v on Preu ß en hatte die Gnade ,

den I . D irektor auf’ s l iebenswur
dig ste zu emp fangen und in G egenwart e ines gro fsen Kre i se s h er
vorrag ender Persön l ichke iten , in sbes ondere e iner Anzah l Mitg l ie
der des deutschen Bundesrath es, die hohe national e Bedeutung des
Museums hervorzuheben , un d Wun sch w ie Hoffnung kundzug eben,
dafs das deutsche Re ich der Ansta l t e ine berei twi l l ige Förderung
werde an gede ihen lassen .

In Hamburg hat die „patriot i sche Gese l l schaft.“ schon vor
e in iger Zei t au f Anregung ihres S ekretars e in Comité z ur Förde

rung des ge rman . Museums n iedergese tzt , des sen T h ätigke it wo ],
sobald der Krieg beende t se in wird , w ie man un s von dort die
feste Zuvers ich t. aus sprich t

,
m i t H ofl'

nung auf grofsen Erfol g wird
beg innen ko nnen. D ie G ese l l schaft se lb s t hat s ofort e inen Jahres
be itrag von 12 T h lrn.,

deren Sekretär einen sol chen von 10 T h lrn .

fii r das Museum gezeichnet
,
die in untenstehendem Verze ichn i s se

au fgefüh rt s ind .
Auch aus der Nahe hab en wir mann igfacher freund l icher For

derung zu ged enken . Un sere Sammlung a l ter mus ikal is cher In
strum en to hat e inen sch ätzensw erth en Zuwach s erha l ten

,
indem die

Verwa l tung des prote stanti sch en K irchenvermog ens in Fürth für
d ie se l be m i t E ig enl h umsvorbehal t. e ine Re ihe von Ins trumen ten
des 17. Jah rb. übergab . He rr H ande lsappe l Intionsg erich tsrath Mer

kel erfreu te un s durch das G esch enk e iner Anzah l werthvo l lerMe

dai l len und Munzen .

Unsere Samm lung h i s to ri scher Erinnerungen hat aus dem g e

g enwärtig en Krieg e inen höchs t intere s san ten Be i trag e rha l ten.
Ma le r Robert Heck aus S tuttgart war der ers te

,
we l cher nach der

E innahme S trnl'sburg s eo f« »rt d ie sons t so se l ten bes t iegene höch s te
Sp i tze des T hurmh e lmes des dort igen Mun sters erkl omm , um das

durch das Bombardemen t beschäd ig te Kreuz in der Nahe zu sehen

und zu un tersuchen . E r zeichnete e ine Sk i zze de sselben , nahm den
Granatsp l i t ter , we l cher die Bes chäd igung veranlafst

,
neb s t den

h erabg esch lag enen S tücken , die noch au f dem o bersten Ba lkon l a
g en, m i t sich und ri fs auch im Herab s teigen e inen The i l der w ei
[sen U eberg ab sfahne ab . D ie se Stü cke s te l l te er in Stut tgart au s
und bo t s ie öffen t l ich demj en igen an

,
wel cher b innen 14 Tagen

das h öch ste Gebot dafür zu Gunsten
. der d eut schen Inval idenstif

t un g abgeben wurde. Herr F . S c h m i d t sen. in Stu ttgart ers tand
dama l s d iese Stücke um 500H. und hat sie nun m i t al len darauf
bezug l ich en Dokumen ten dem Museum übergeben , w o sie i n V er
b indung m i t zwe i großen Ze ichnungen des Künstlers , die un s ein
anderer G önner aus S tuttgart zugesende t (s . die vor ige Nr. des

Anzeigers , S p . e ine entsprechende Aufste l l ung finden werden .
Sei t Veröffent l ichung des letz ten Verze ichn i s ses wurden fo l

gende neue J a h r e s b e i t r ä g e angeme ldet :
V on V e re i n e n Hamburg. G ese l l schaft zur Beforderung der

Kün ste n. n ü tz l ichen Gewerbe 2 1 H.

Von P r i va t e n : Altenburg. Dr. Herz 3 6 . 30kr. ,
Hofmann

,

Ri t tergutsbes i tzer auf Ehrenha in , 1 fi. 45 kr.

,
von Hop fgarten-He id

l er
, Kre i shauptmann , 1 H. 45 kr.

, Kose l , Braume i s ter, in Ehrenberg ,
1 H. 45 kr., S ch urich , R echnung srath , 1 11. 45 kr. An sbach. Ph . O .

ndres, Bez .
-G er.

-Rath , 2 H.
, Kar l Hel d , I . S taatsanwa l t, 1 fl. 30kr.,

Al fred Leeb , Staatsanwal ts-Sub sti tut, 1 11. 12 kr. F reis ing. Bausenwe in , In spektor , 1 H. 30kr.

,
E inse le

,
freiresign . Advokat

, 1 H. 30kr.,
Dr. Ho l zner, Pro fe s sor, 1 H . 12 kr. G rimma. Dr. D inter, Pro fes sor,
1 11. 45 kr. (s tatt früher 1 111. 10kn) , Gast , Oberlehrer , 1 H. 10kr.

(s tat t fr üher Jacob i , O bers teuerinspektor , 1 fl. 45 kr. (s tat tfrüher 1 8. 10kr.) Grosseneichen (Hes sen ). T h . B indewa ld , P farrer,
1 6 . 10 kr. Hamburg. Dr. j ur. Voigt 17 6 . 30kr. Kempten. Paul
B äue r le

,
Buchhand lungsgeh i l f'e , 1 H.

, C lemen s Geneve , Kau fmann ,
3 H. 30kr. , Ludwig Hube r , Prokuri s t, 2 8. (statt früher 1 Köln.
Bechem , S tad tsekre tär, 1 Ei . 45 kr.

, Dornbusch , Kap lan , 1 6 . 45 kr.,
F i scher-T reuenfeld , R eg ierung s

-Asses sor , 1 H. 45 kr.
,
G obb el s

, K a

p lan
, 1 H. 45 kr.

, Mer lo , Bureanvo rsteh er , I f]. 45 kr.
, S ch nütg en,

Kap lan , 1 11. 45 kr. Neu-Ruppin. T eubner, Rech tsanwal t, 1 H. 45 kr.

Neustadt a. S . Trau t , k. Bez irksamtmann
, 1 fl. Nürnberg. K . K irch

ner
,
Ingen ieur , 3 H. 30kr.

,
Pe ter Mbh r

,
Ostbahn - G üterexped ient‚

1 H. 45 kr. 0081bürg (N iederlande). Dr . j ur. Leonhard v . Y sse lste in

1 11. 45 kr. S tuttgart. Fricker , Pro fes sor an der k. T h ierarznei

s chule , 1 fl.
,
S c h ied t

, Arch i tek t, 1 11. U lm. K . R . Adam
,
Kaufmann

,

1 fl. Weide. Kar l L ieb er, R entamtsass istent, 1 8. 10 kr.

E i n m a l i g e B e i t r a g e w urden fo lgende gegeben
Von P r i va t e n : Landsberg. Ernes t Freiherr v . Lutze l burg

,

k. O berl ieutenant ‚ 1 H. 45 kr.

Ferner giengen un sern Samm l ungen folgende Ge schenke zu :

I . Fur die kunst und kulturgeschichtlichen Samm

lungen.

(N r. 6 140

Bremen. F e r d . N i e l s e n : 4 Ph o tog raph ieen nach A l terth ü

mern in Be s i tz des Herrn G esch enkg ebers . Hannover. 0 11 16

m a n n
,
Sena tor : 3 Bruchs tücke mauri scher S e idenwe l»erc ien mit

go ldnen und bun ten Mus tern
, 14 . Jhd t. Bruch s t iick e iner g o l d

durc h weh ten Borte der Lendg rniin E l i sabet h von Hes sen . Kö ln.
J. E r n e r , H o ftiscblenneis ter : 8 G ypsabg ii sse nach Ornamenten



Anz eiger fiir Kund e der deutsch en V orzei t .

in H oizschnitzwerk vom 15. Jhdt. Marienburg. D r. M a r s c h a l l ,Arz t : Photograph ie nach einer unwei t Marienburg aufgefundenen
Urn e m i t einem G esich tsdeckel . Nurnberg. E r k e r t : Schwert
v om 13 . Jh dt. (2 Bruchstü cke .) K r a c k e r , B ierwirth : 8 S i lber
m ün zen v ersch iedenen Gepräges vorn 17.

— 18. Jhdt. M e r k e l ,
B ande lsappel lationsg erich tsrath : G ro fse grav ierte S i lbermedai l le
auf die Erbauung der \V öh rder Thor Schanze be1 l\ urnberg , 16 13 .

G ro lse S i lbermeda i l le auf den Neubau des R athhauses z u Nü rnberg ;
16 16 G ro lse S i lbermeda i l l e auf den Neubau der Burg Bast ion en
b ei Nurnberg ; 1538 Nürnberger D oppe lth aler v on 1628 D ick
th a ler des Erzh erzogs Ferd inand , für T i ro l gepräg t . 6 S i lber
m ünzen : des E rzbisch . Leonhard von Sa l zburg, 1508 ; der S tadt
Nörd l ingen

, 1534 ; des Grafen Johann Re inhard von Hanau ; des
Erzherzogs Leopo ld von '

1 iro l ; des Grafen Johann G eorg von
Mansfeld

b

und des K u1 fürsten Fr iedrich II I . von B randenburg.

M a r i e N e s t l e r : Säens . Groschen vom 17 Jh dt. S . P i c k e r t ,
H ofantiquar : 6 ph otogr. Aufnahmen aus den Samm lungen des B ru.

G eschenkgeb ers. R a u p p , Pro fes sor an der K unstg ewerbsch ule :

N ü rnberger F ünfzeh nkreuz erst ii ck von 1622 . S rbec (Böhmen) :
R . E b e n h o c k ,

fürstl . O ekonomiebeamter : 4 d urch l öcherte Th ier
zähne und 7 platte Perlmutterperl en au s e inem Grabfunde.

S tuttgart. F e r d . S c h m i d t sen . : 3 Bruch s tücke vom Kreuz des
S tra ß burger Mün ster s und ein Granatspl it te r, wel cher in der le tzten
B e lagerung e inen Thei l der K reuzb lurne abgesch lagen . St ü ck der
Parlamentärfiagg e vom Thurm des S tral

'

sburger M ünsters , vor derCap i t ul at ion vom 29 . September 1870.

II. Fur die Bibliothek.

(N r.

. Altdor f. A n d r . S c h n e i d e r , Kaplan : Ders., der K losters turm
in O esterre ich un ter Joseph I I . 1869 . 8. Altona . V e r l a g s
b u r e a u (A . Prin z) : B lät ter au s e ine s S trafsburg ers
etc. 1870. 8 . Ank lam. W . D i e t z e ’

s Buch h and l . (R ich . Pöttcke) z
Vol ger , E lsafs , Lothringen u. un sere Frieden sbed ingungen . 1870.

8 Arnsberg. H i s t o r i s c h e r V e r e i n : D ers .
,
B lät ter zur n ähe

ren Kunde W ;e st fa len s V III . Jh g . 187O 8. Berl in. W. A d o l f
u C o m p .

,
V erlag shandl . z Bre s s lau , (1. Kanzl e i Kai ser Kon rad’ s I I.

1869 . 8 . Rauch
, die w ä lisch e , französ i sche 11 . deut sche Bearbe i tun g

der Iweinsag e. 1869 8. A . D u n c k e r
’
s Buch-Ver lag (Gehr . Pae

tel) : Dörr , d . d eut sch e Krieg gegen Frankre i ch im J. 1870 ; 1 .
— 3 .

5 . 6 . 8. L ief. 8 . B oehm
,
de Luisae Borussorum reginae v i ta. 1870.

8. O t t o J a n k e
,
V erlag sh . z M ün ster , Deutsch land s Zukun ft das

d eut s ch e Reich . 1870. 8 . K . g e h . O b e r - H o f b u c h d ru c k e r e i
(R . v . Decker) : v . S t i l l fried , Reges ten zur ä l teren Ge sch i chte der
Grafen M et t ich Frein. v . T sch etschau. 1870 4 . S onderabdr. Jung
ken

,
d. Krieg 11 . d . M i tte l seine feindl . Fo lgen f. G e sundh ei t 11 .

Leben zu bekämp fen . 1870. 8. Ch ron ik des deu t sch französ . K rie

g es 1870. I . I I . 8. Amt l ich e Depeschen xom Kriegs schaup latz
,

N r. 1 — 1 14. 1870 16 D er K ind er Katech i smu s am Kur — Brandenb .

Hofe zum Wei hnach ts Fes te 16 1 1 , h rsg . v . G ösch e l . 185 1 8 . G ö

sch e l
,
E rdmuth e Soph ie , Markgräfin von Brandenburg-Ku lmbach .

1852 . 8 . Fr iedrich Wi lhe lm (1. G r. Kur f. v . Brandenb . Jugend
j ahre ; II. Ab schn . 1854 8 . Zeugn i s se des G lauben s au s d . H er

z en Brandenb .
-Preufs . Landesh erren. 1855 . 8. Stammbuch der H er

zo
‚q in Anna. von M ecklenburg . 1856. qu . 8. D ie h e i l ige Hedwig .

1858. 8. D es Herzogs Bog uslaf X . v . Pomm ern P i lgerrei se na ch
dem ge l ob ten Lande . 1859 . 8. D ie ers ten Tage von Charl o tten
burg . 1860. 8 . Herne] , Friedrich I I . m it dem s i l bernen Be in

,

Landg r. v . H e s sen -Homburg . 186 1 . 8 . Aus Kön ig Friedrich ’s I .
Zei t . I I . 1862 . 8 . E in e eccl e s ia m i l itans in Moskau v or zwe i Jahr
hund erten . 1863 . 8. D i e t r i c h R e i m e r

,
V erlag sbandl . z Böckh

u . K i epert , h i s torisch e Kart e v . E Isafs u . Lo th ring en . 1870. Imp . 2.

Bonn . U n i v e r s i t ä t : 45 akadem i sche S chn
'

ften. 1870. 4 . 8.

V e r e i n v o n A l t e r t h um s fr e u n d e n i m R h e i n l a n d e : Ders .,
Jahrbüch er ; Heft XLIX . 1870. S .

. Braunschweig . J o h . H e i n r.

M e y e r
,
Buchh and l . z Journa l f. Buch druckerku11 9 t , S ch ri ftg ie l'serei

u. d ie verwandten Fach er ; Jh g . 1867. 1868 u . 1869 . gr. 4 . Bre

men. J . K ü h tm a n n
’

s Buch handh : V
V
oo rt

,
plat tdeut sche D ich tun

g en ; 2. Ausg . 1869 . 8. Breslau. V e r e i n f ü r d a s M u s e u m

s o b l e s. A l t e r th um e r : Ders ., 13 . u. 14. B eri ch t : Luch s
,
S ch le

s ien s Vorzei t. in B i ld n. Schri ft ; End. l l , 1 . 2. 1870, 4 . Sch les ien s
Grab-Denkmale u. Grab-In sch ri ften . A lph abet . R eg ister des 1 .

— 15.
Bande s der Graf H overden’

sch en Samm l ung ; 1. He ft. 1870. 4 .

C refeld. D r . W. B u c h n e r , D irektor der h öh ern Töchtersch u le
D ers .

,
B eeth oven . E in Lebensb i ld . 12 . C ar. C o n r a d i n v.M o o r z

Ders . , Ges ch ich te v . C urrätien etc . ; VIII . Heft. 1870. 8. Dort
mund. D r. H e rm. B e ck e rz Das Dortmunder Wand schneider — Buch

,

hrsg . v. Becker. 1871 . 8 . D resden. K . M i n i s t e r i u m d e r J u
s t i z : U ebersich t der C iv i l un d S trafrech tspfieg e im K önigr. S ach
sen ; Bnd . II I . 1870. 4 . S c h u l b u c h h a n d l u n g : Deut sche Kriegs
b l ät ter , N r. 1 — VIII . 8. D eut s cher Rei ch s — Ii älender auf d . J . 1871.

12. G enee
,
deu tsche S turm-L ieder gegen den Franzo sen . 1870. 8.

S te inbach , der Ruf zum Herrn um Se ine H i l fe in schwerer Kriegs
n oth . 1870. 8 . Düsseldorf. Dr. J a c . S c h n e i d e r , Profes sor am
G ymnas . z Ders . , Loca l -Forschungen uber d . röm. G ränzwehren‚

H eemtral
'

sen
, Schanzen etc . 1871 . 4. Ei senach . B ä r e c ke ’

sch e
H ofbuch h andl B i schof Dr . Ferd in . Wal ther

,
G eneraI-S uperinten

den t v on L iv land . 8. S t. Gal len. H u b e r C o m p .
,
Ver lag s

hand l . : D ie En ts tehung des Kan ton s S t. Gal len . 1870 4 . Göt
tingen. D i e t e r i c h ’

sch e Buch hand l. z Das Carmen de he l l o S axonico ,
neu h erausg eg . v. Wai t z . 1870 4. S onderabdr. Forsch ungen zur
deut schen G esch ich te ; Bud . XI

, 1 . 1871 . 8 . V a n d e n h o e c k u .

R u p r e c h t , V erlag sh andl E hrenfeuch ter
,
d. Anna len v . N ieder

al taich . 1870. 8. F ick
,
vergl e ich endes Wörterb uch der indog erman.

Sprachen ; I . A bth .
, 2 Aufl. 1870. 8. Kaufmann , in wie we i t dar f (1.

G esch ich tsch re ibung subjectiv sein ? 1870. 4 . M üldener
,
b ib l io

theca h i storica ; 18 Jh g .
, 1 . H . 1870. 8. Muldener

,
bibl ioth eca g eo

1 . H . 1870. 8. Hal le. G . E m i l B a r t h e l
,
V er

lag sh and l . : S turm, K ampf und S ieges-Ged ichte. 1870. 8. D er An

the i l des 2 . Bat . vom Magdeb . F üse lier-Beg im . N r. 36 an den K äm
pfen um Metz . 1870 8. Chri s t i . Vo lksb l at t ; 4 . Jhg . 1870, N r. 21.

27. 28. 30— 34 36 — 38 45 . 8. Hamburg. H e r rn . G r un i n g
,

Buch hand l Grun ing
,
Vo lks l ieder im Kriegsj ahre 1870. 1870. 8.

Hannover. B a b u ’ s che Hofbuchhand lung : Frank l in
,
sen ten tiae

cur iae reg iae. 1870. 8 . Hel s ingfors . F i_ _n n l ä.n d i s c h e G e s e l l «
s c h a f t d e r W i s s e n s c h a ft e n : D ie s. , O fversig t etc . ; X II , 1869
— 70. 8. D ies .

,
Bidrag etc .

, 15 . och 16 . H äftet. 1870. 8. Jena.

H e r m a n n C o s t e n o b l e , V erlag sh and l . : K nortz , M ärchen u. S e

g en der nordamerikan. l ndianer. 1871 . 8. F r. F r o m m a n n
,
V er

lag sh and] Frommann
,
d . F rommann

’
sch e Haus 11 . se ine Freunde.

1870. 8. S tüve ,
Unter suchun gen iiber die G og erich te in West

fa len . 1870. 8. V e r e i n f ü r t h ü r i n g i s c h e G e s c h i c h t e u n d
A l t e r t h um sku n d e : Ders . , Ze i tschri ft etc. ; Bnd . VIII , 1 . H .

1871 . 8 . Innsbruck. F e r d i n an d e um f ü r T i r o l 11 . V o r a r l

b e r g : Dass
,
Zei t schri ft ; I I I. Fo lge , 15 . He ft . 1870 8. Kemp

ten. J o s . K ö s e l ’ sch e Buchh andl Laugwi tz
,
Barthol . Carranza

,

Erzbi sch of v . Toledo . 1870. 8. Kiel . U n i v e r s i t ä t D ies . , Schri ften
etc . ; XVI . Bnd . au s d. J. 1869 . 1870. 4 . Köln . J. M . H e b e r l e ,
V er lag sh and l . (H . Lempertz ) : Pfannenschm id ,

d . konig l . Lan des
B ib l iothek zu Düsse ldor f. 1870 8. S onderabdr. Krakau. J o s e p h
L e p k o w s k i , k. k. Pro fes s or : Wiedomoé ö o o ltarzu S . Jana.
C h rzcicieia dz iele Wi ta S two sza w ko é ciele S . F l oryjana. na. K l e
parzu . 1870. 4 . Leipz ig. E r n s t B r e d t

,
V erlag

'

sh and l Leon
h ard i

,
d. M issisonsg esch ich te der a l ten K irche ; 1. Bud. 2 . A ufl.

1870. 8 . F . A . B r o c k h a u s
,
V erl ag shandl Wander

,
deutsch es

S prichw orter
-Lexikon ; 30. u. 3 1. L ie f'. 1870. 8. Deut sche D ich ter

des 16 . Jahrhun dert s ; 5 End . 1870. 8. Deut sch e D ichter des 17.

Jahrh undert s ; 4 . Bndf 1870 8. O ppermann ,
hundert Jahre , 1770

— 1870 ; 9 . Thei l . 1870. 8 . E r n s t F l e i s c h e r , V erlag sh and l. z
M eyndt , B ei träge zur Gesch i ch te der a l teren B ez iehungen zwi schen
Ungarn 11 . Deuts ch land . 1870 8 . B . G . T e u b n e r , V erlag sh and l

Schul z
,
Auswah l au s den L iedern Wa l t her’ s von der Vogel we ide.

1870. 8 . San io
,
zur Erinnerung an H einr. E d . D irk sen . 1870

Lefmann
,
Augus t Sch l eich er. 1870. 8 . Passio san ctorum quatuor

coronatorum
,
h rsg . v . Wattenbach . 1870. 8. v . Kyaw

,
Fami l ien

Chron ik des ade l igen u. freih errl . G esch lech tes von Kyaw. 1870. 8.

H uttcni operum suppl ementum ,
ed. Böcking ; t om . I I, p . 2 . 1870. 8.

D ie tsch
, Abri l

'

s der brandenb .
-
preufsisch en Ges ch ich te ; 4 . Aufl.

1870. 8 . Kurz
,
Le i tfaden zur Gesch ich te der deutschen L i teratur .

3 . Aufl. 8. T h e o d o r T h o m a s
,
V erlagsh andl . z Körner, der
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Men schengei st in seiner wel tg esch ich tl . u. personl ich en E ntw icke
l ung

, 1870. 8. V e r e i n .f. d . G e s c h i c h t e L e i p z i
‚ g s z Ders .,

2 .
Bericht , 1870. 1870. 8 . Lucern. H i s t o r i s c h e r Ve r e i n d e r

f un f O r t e e t c. D ers. , der Ge sch ich tsfreund ; XXV . Bud. 1870. 8 .

Marburg. L. B i c k e l l , R eg ierung s -Referendar : Verordnung
F riedrichs , Kön igs v . Schweden , Landgrafen z u He s sen , w ornacb
s ich die Greben , V orsteh ere ,

H eimbürg ere , D orfl
‘

s — S ch nltzen etc.

zu he iten haben . 1739 . 2. Wi eg rebe, Vorschr iften fü r die Me l
'

stisch

Arbe i ten der topogr. Landcs — Vermes sung V . Kurhes sen ; I . I I . 1841
u. 42 . 2 . Wiegrebe ,

Vorschr i ften fü r d ie Me istiscb-Arbei ten und
die Z e ichnungsart der topogr. Landesaufnahme von Kurhe ssen .

1850. 2 . U n i v e r s i t ä t : 8 akadem i sche Sch ri ften . 1869 u. 70. 4 .

8 . Munchen. K . b . A k a d em i e d e r W i s s e n s c h a f t e n : D ies .,
S i tzungsberichte ; 1870. 11. Heft 1 u 2 . 1870. 8. H i s t o r i s c h e
C o m m i s s i o n b e i d . k. A k a d em i e d e r W i s s e n s c h a ft e n :
D ies., die Chron iken der d eu tschen S täd te ; IX. Bud. 1871 . 8 .

S chmel ler
’
s bayeri sches Wörterbuch ; 2 . Ausg .

, 5 . L ief. 1870. 8.

Nürnberg.
V e r l a g v o n B a u e r 11 . Ra s p e (L. Korn) : S iebma

cher’ s Wappenbuch ; L iei‘. 83 . 84. 1870 u. 71 . 4 . R . B e r g a n ,Pro fe s sor an der K unstgewerbschule : G öscbel , d . K unstg ewerb
«

s ch u le in N ü rnberg . 1862. 4 . Lehrp lan u. Statuten der k. Kunst

g ewerbschule zu Nürnberg. 8. Le i tung 11. Verwa l tung der Kunst
g ew erb schule zu Nü rnberg . 8 . Bergen , d. mosaicierte Marien statue
zu Marienburg 11 . deren Res tauration . 8. S onderabz . E . H e k t o r ,
Bib lioth eksekretär d. germ . Museum s : E inh undertundein merkwür
d ige Ge sch ich tchen aus d . Kriegen des J . 1866 1867. 8 . Pader
born . F e r d i n . S c h ö n i n g h , V erlag sh and l . z Dederich , Jul ius Cäsar
am Rhe in . 1870. 8. Heyne

,
kurze Grammatik der a l tgerman ischen

D ialecte ; I . Thei l . 1870 8. Watterich , d. deutsche Name Germanen .

1870. 8 . Prag. F r. T em p s ky ,
V erlag shand l . z B iedermann ,

p ragmat. u. begrifl
‘

sw issenschaft l . Ge s ch ieh t -Sch rei bung der Ph i lo
s oph ie . 1870. 8. Hahn ’ s a lth och d. grammatik ; 3 . anti . 1870. 8 .

J ireö
'

ek ,
codex j uri s Boh emici ; tom I I , p. 2. 1870. 8 . v . He l fert ,

G esch ichte O es terreich s vorn A usgange des W iener O ctober q äuf
stande s 1848 ; I I . 1870 8. R iga. H . B r u t z e r n. C o m p . ,

V er

lag sh andl . z Ba l ti sche Monatsschri ft ; n. F . I. Bnd .
,
Nov . 11 . D ec.

1870. 8 . Rostock. U n i v e r s i t ä t : 6 1 akademisch e Sch ri ften.
1869 n. 70. 4 8. S alzburg. M a y r i sch e Buch bandl . z Z iegler,
Oden . 1866 8. Sa l zburg 11 . se ine Umgebungen ; 2 . Aufl. 1868. 8 .

v . H önig sberg , fur C urgäste von Gaste in ; 2 . A ufl. 1868. 8. Z iegler,
vorn Kothurn der Lyrik . 1869. 8. Alphabe t. V erzeichnifs d. sämmtl .

Ortschaften des H erzog sth . Sal zburg . 1870. 8. S chwerin. V e r e i n
f. m e k l e n b . G e s c h i c h t e u. A l t e r t h um s k n n d e : Ders .

,
Jahr

b ucher 11 . Jahresber ich t ; 35 . Jahrg . 1870. 8 . S tuttgart. S üd
d e u t s c h e A n n o n c e n -E x p e d i t i o n : D ies. , Ge schäfts-Tagebuch
auf d . J. 1871 . 8. K . s t a t i s t . - t o p o g r a p h . B u r e a u : Dass

, Be
s chre ibung des Oberamts Mau l bronn . 1870. 8. Dass

„
wü rt temberg.

Jahrbü cher ; Jh g . 1869. 1870. 8. Tö lz. G . W e s t e rm a y g n ,

Pfarrpred ig er u ‚ Benefiz iat z D ers . , Chron ik der Burg u. d . Marktes
Tö lz . 187 1. 8. T übingen. H . L a u p p

’
sch e Buch handl . z Win ter

,ü ber d . B i ldung der Ers ten Kammern in D euts ch land . 1870 8 .

U trecht. H i s t o r i s c h G e n o o t s c h a p : D ie s . , K roniek etc . ; 25 .

Jaarg ang 1869 . 1870. 8. D ies .
,
Werken etc . ; n. S er. Nr. 13. 1870.

8 . Venedig. I s t i t u t o V e n e t o d i s c i e n z e l e t t e r e c d a r t i
Dass , M emor ie ; v ol . XV . 1870 4 . Wars chau. M a t h i a s B e r

s o h n : Ders . , 0 Wic ie S twoszu i o j ego rze i bie : „Pozdrow ienie
A nie lskie.

“
1870. 4. Wei s sensee. G . F . G r

'

o l
'

sm an n
,
Verlags

hand l . : Rohde , d. Munzen des Kai sers Aure l ianus 11 . seiner Frau
Severina. 1870. 8 . Wien. S e . M aj . F r a n z J o s e p h I .

,
Kai se r

17. Oesterreich Lei tner
,
d . hervorragend s ten Kun stwerke der Schatz

kammer des österre ich . Ka i serhau ses ; 2 . L ie f. Imp . 2 . K . k. s t a
t i s t i s c h e C e n t r a l — C o m m i s s i o n : D ies .

,
M itth ei lung en etc. ;

Jah rg . XV l i
, 2. 3 . 1870. 8 . D r . F .

über den V erlobung s und den Traur in g. 1870. 8. G . J. M a n z
’
sch e

Buch handl . : Joh anny , Gesch ichte u. Reform der osterreicb. Pfand
rech ts Pränotation. 1870. 8 . Wiesbaden . M ü l l e r , G erich t s -As
sessor a. D . : D ie K aiserfarben . E ine g esch ich tl . U ntersuch ung . 1871.

8. Worms . Dr. V . A . F r a n z F a l k
,
Kaplan : D ers .

,
d. B i ld

werke des Wormser Domes. 1871. 8. Würzburg. L u d w . A l b .
F r e i h . v o n G u m p p e n b e r g : Ders ., der sechzehn te Januar 1571.
1870 8. Zürich . S c h ab e l i t z ’

sch e Buchh. (C . S chmidt ) z Offene
Antwort an H rn. Jul es Favre etc . 2 . Aufl. 1870. 8. Rauch fufs

,

preul
'

seni
'

eindl . Schlagwörter. 1871 . 8.

III . Fur das Archiv.
(Nr. 4 149

Altdorf. A n d r. S c h n e i d e r , Expos i tu s : Brief Ka i ser Maxi
mi l ian ’

s an R . H auptpriester bei S t. V i tal i s i n Gurk. 1495 . Pap .

Orig . Nürnberg. K a r l H e y d er : Unters chrift von L. E . C . Gra
fen von G icen. 1791. Autogr.

Chronik der historischen Vereine.
Organ des

Nr. 1 .

H e r a l d i s c h - g e n e a l o g i s c h e Z e i t s c h r i f t .
h e r a l d i s c h e n V e r e i n s „ A d l e r “ i n W i e n . I . Jah rg .

2 . W ien
,
Januar. 1871 . 4 .

Be i trage zur G e sch ich te des Orden s vom gol denen V lie l
'

se .

D er R itters ch iag der Kämmerer von Worm s , g en. Reich s-Frei
h errn von n. zu Dal berg . Wappen — Symbo l ik. Zur Ges ch ich te
der Obersten-I l of-Aemter in Oesterre ich

,
von D r. And reas von Me i l

l er. Wappen der Vi scher nach dem Orig inal - 1V appenbrief von
1492 . U nedirte Que l len in B e treff der Fam i l ie H i l ler von H i l
l ersperg und anderer. Zur G esch ich te der Obe rs ten-Iinf-Aemter
in Oes terre ich , von Dr. And reas v on Me i ller. D ie Ahnen der
Bonaparte . Wappensag e der Fam i l ie Irinyi de Iriny.

K i r c h e n s c h m u c k . Blät te r des c h r i s t l i c h e n K u n s t »
v e r e i n e s d e r D i ö c e s e S e c k a u . 11. Juh rgang . 1871. N r. 1 .

G raz . 8 .

D er Dom zu Seckau und die roman i sch e Kunstpe riode . B i l d
nere i . I . A l lgeme ine Grund sätze ; D arste l lung s i'o rmen der e l lerhe i
l igaten Dre i fa l tigke i t . K i rchenmus ik . A . Ge sch ich t l iche Entwich
lung . Ueber Paramentik.

Z e i t s c h r i f t d e s F e r d i n a n d e um s f u r T i r
_

o l u n d V o r
a r l b e r g . Herausgegeben von dem V erwal tung s

- Ausscbusse des

se lben . Drit te Folge . Fü nfzehn te s He ft . Innsbruck
, 1870. 8 .

Ves te und Herrschaft E rnberg . Von P . Just . Ladurner.

My tho l ogi sche B ei trage aus \V alsch tiro l , mit. e inem Aubange wälsch
tiro l isch er S prichworter und Vo lks l ieder.

S i t z u n g s b e r i c h t e d e r kö n i g l . b a y e r. A k a d e m i e d e r
W i s s e n s c h a f t e n . 1870. I I . He ft 1. II. Munchen , 1870. 8.

Joh annesminne und deu t sche Spr ichwörter aus Hand schri ften
d cr Schwabacher K i rchenbib l iothek . V on Ho fmann . Ueber ein
n iederdeut sche s Lance lo tfrngment und ein ige daran s ich knüp fende
l iterarg esch ich tl ich e Fragen . Von d ems . Al tdeu tsche Denk

mäler. Von K einz . Ueber die Que l len des ä l tes ten provenza
l isch en G ed ichtes ; S tud ien über d ie V o rauer Handschr i ft ; Frag
men te eines latein i schen G lossars ; zur Cron ica r imada del C id.
Von Ho fmann . Brunn

,
geograph i sche Bemerkungen zu Sch i l t

berger’ s Re i sen . Von Thomas. (S ch lufs.)
F o r s c h u n g e n z u r D e u t s c h e n G e s c h i c h t e. Herau s

gegeben von der h i s t o r i s c h e n C o m m i s s i o n b e i d e r K . b.



Anzeiger fur Kunde der deutsch en Vorze i t.

A k a d e m i e d er W i s s e n s c h a f t e n . E l i ten Bande s erste s Heft .
Gött ingen , Ver lag der D ieterich ’

sch en Buchhand l ung . 1871 . 8.

D ie König in Po lyxene von Sard in ien , eine deutsch e F ursten
t och ter. Von A rch ivratb A . Kaufmann . Ueber den S trei t des
Kö lner Kurfürs ten Fr iedrich von W ied m i t dem Papste (1563

1567 ) Von Pro f. E . Reimann . D ie K onig swah l H einrich ’ s von
Luxemburg im Jahre 1308 Von Dr. J. He idemann . Kar1’s des

G ro l
'

sen S ach senz iig e 772 — 775 . Von W. K entz ler. D ie Auf

nehme des Herzogs Chri s t ian von Braunschweig in den n ieder
säch s i schen Kre i s . Von Dr. J. 0. Ope l . Ueber die G laubwur

di gkeit des Mul l er
’
sc h en Reich s tags — T h eatrums unter Kai ser Fr ied

rich 111. Von Dr. J. G rofsmann . Freibr ief' der S tad t Unna vom
J. 1346 . M itg . von Dr . K . K oppmann. Zur Gesch ichte Con
rad in ’ s Von Dr. A . Busson . Drei K onig surkunden fur G osl ar ,
abg esch r. von Pro f. W. Junghans . Noch e inmal die S iby l le des
M i t tela l ters . Von Pro f. R . U sing er.

D i e C h r o n i k e n d er d e u t s c h e n S t a d t e vom 14. b i s in’ s
16 . Jahrhunder t . Neun ter Band . D ie Chron iken der ob errh eini

s chen Städte. S tral
'

sburg . Zweiter Ban d H erausgeg . von der
h istor. Comm i s s ion bei d . K . Ak. d . Wi s s . Leipzig

,
Verlag von

S . H irze l . 1871. 8. VII S tu . u . S . . 4QQ — 1 167. M i t 1 S tadtp lan
von 1577.

Z e i t s c h r i f t d e s K u n s t - G ew e r b e - V e r e i n s z u M u n
c h e n } 20. Jahrg .

, 1 1 . u . 12 . Heft. München , 1870. T heodor

Ack ermann . 2 .

Ueb er i tal ien i s che Majo l iken _von ' Prof. Kuhn .

W ü r t t e m b e r g i s c h e J a h r b ü c h e r f ü r S t a t i s t i k u n d
L a n d e s k u n d e. H erausg eg . von dem K . s t a t i s t i s c h - t o p o

g r a p h i s c h e n B u r e a u . Jahrgang
_

1869 S tuttgart
,
H . L inde

mann . 1870.
.
8.

Urkunden zur Gesch ich te des Herzogs Chri st oph von Wirtem
berg

_

und
'

des Worm se r F ürstentag es , Apri l und Ma i 1552. Von
Prof. Dr . Kug1er. (Fort s .)

B e s c h r e i b u n g d e s O b e r a m t s M a u l b r o n n. H erausg eg .

von dems . Bureau . M i t dre i Tabel len , e iner Karte des Oberamts ,
einem S i tuat ion spl an und sech s Hol zs chn i t ten . S tut tgart

,
H . L inde

mann . 1870. 8. V 11 . 3 10 S tn .

D er B i b l i o t h e k d e s l i t t e r a r i s c h e n V e r e i n s i n S t u t t
g a r t 100 und 1013te Pub l icat ion : D ie deuts ch en H i s torienbibel n
des M i tte la l ters . Nach v ierz ig Handschri ften zum er s ten Ma le ber
ausg . von D r. J. F . L . Theodor Merzdorf. 102 — 106 te Pub lica.
t ion : Hans Sach s , h erausg . von Ade lber t v on Ke l ler . S tuttgart

,

1870. 8.

Z e i t s c h r i f t d e s V e r e i n s f u r t h u r i n g i s c h e G e

s c h i c h t e u n d A 1 t e r t h um s k un d e. Achter Band . Erstes Heft .
Jena, Friedrich Frommann . 1871 . 8 .

V erzeichniis der in den Sach sen-Ernest in i s chen , S chwarzburg i
schen und R eufsiscben Landen , sowie den k. preu l

'

s. Kre i sen Sch leu
si ngen und Schmalkal den b i s z ur Reformat ion vorhanden gewese
nen St ifter, Kl öster und O rdensh auser.

N ach dem von d em V e r e i n f ü r d i e G e s c h i c h t e L e i p
z i g s fur 1870 ,

das dri t te Jahr se in es B es tehen s , au sgegebenen
B eri ch t i s t die M i tg l ied erzah l au f 279 herangewach s en. V on den

in den Hauptversamml ungen geha l tenen Vortragen seien h ier n ur
angefüh rt : Ueber d as von Samue l Hein icke am 13 . Apri l 1778 g e
g ründete T aubstumrnenins titut ; über d ie ä l tes te G es ch ichte Leip
zig e ; zur Geschich te der Leipz iger Ma lere i ; über di e

‘

wüsten Mar

ken der Umgegend Leipzi gs ; uber die b l osg e1egten und w ieder
au fgefri sch ten Wand und Deckenmalereien ira K reuzgang e zu

S t. Paul i . Zum B es ten der deu tschen Imia1idenstif
'

tung wurde
für die Ze i t v om 16 .

— 23 October eine Ausste l l ung von Re l iqu ien
aus den Sch lach ttagen b ei Leip z ig im Jahre 1813 veran stal tet .
Von den Samm lungen des Vere ins wurde ein Katal og angefertigt .
Am G eburtsh ause des Mathematikers Kästner l iefs der Verei n eine
G edenk tafe l errich ten , und eine zwe i te im H ausflur des Gasth o fe s
z ur Stad t Hamb urg zum Andenken an Thorwal dsen s Aufenthal t
in Leipz ig .

S c h l e s i e n s V o r z e i t. i n B i l d u n d S c h r i fti 18. u. 14.

B e r i c h t d e s V e r e i n s f ü r d a s M u s e u m s c h l e s i s c h e r
A 1t e r t h üm e r , h rsg . von Dr. Herrn . Luch s . Mit v ier B i l dtafeln
und mehreren H o izschni tten . Band 11. Heft 1 u . 2. Breslau,
1870. 4.

Ueber die kircb1icb en R ech tsal terthumer Bres1aus. Vom H er
au sgeben M i tte la l terl iche S culpturen im U rsul inerkloster zu
Breslau . Von K nob1ich . Zur K uns tt0pograph ie Schle s ien s. Vom
Herausgeber.

P h i l ci l o g i s c h e u n d h i s t o r i s c h e A b h a n d l u n g e n d e r
K o n i g l i c h é n A k a d e m i e d e r W i s s e n s c h a f t e n z u B e r l i n .

Au s dem Jahre 1869 . B erl in . 1870. 4. (Ohne deutschg escbich b

l ichen Inhal t .)
D e u t s c h e r H e r o l d . Monatss chr i ft fur Heral d ik , S phrag i

stik und Geneal og ie. O rgan des V e r e i n s f ü r S i e g e l u n d
W a p p e n -K u n d e z u B e r l i n . 1 . Jah rgang. 1870. N r. 1 1 . 12 . 4 .

Das neue Fürstiich H atzfe1dt’sch e Wappen . Fortsetzung en
fruh erer Art ike l .

J a h r b ü c h e r d e s V e r e i n s f ü r m e k l enb u r g i s c b e G e

s c h i c h t e u n d A 1t e r tb um s kun d
'

e , au s den Arbe i ten des V er
eins h era1'1sg . von Dr. G . C . F rdr.

‘ L i s ch . 35 . Jah rg . M i t ange
hangten Quarta1berich ten. Schwerin

, 1870. 8.

Uebe r des Herzog s U l rich von Meklenburg
- Gustrow Bestre

bungen fur Kun st u.Wissenscbaft
,
von Dr. L i sch . Wal len ste in s

Abzug au s Meklenburg im Jahre 1629 , von dems . Wa l lens te in’ s
Armenversorgung s

— Ordnung fii r Meklenburg 1629 ,
von dems .

Wa l len ste in ’ s G esand tschaft an den Kön ig Christ ian IV . von Dane
mark 1629 , von dems . R uckkebr des Herz ogs Johann A l brech t I I.
von Meklenburg und seiner Fam i l ie in Gus trow 163 1 , von d ems.
Ueber das Wappen der al ten Gra fen von S chwer in

,
von dems.

Ueber den Baumei s ter Phi l ipp Brandin z u G üstrow ,
von dems.

R omergraber in Meklenburg ,
von dems. M i t 2 S teindruckta

fe in und 2 Hol z schn i tten. D ie K i rchen z u G üstrow (Domk irche),
Lüssow u . Hoben - Sprenz , von dems . Kuns twerke der Kl oster
k irche zu Ribn i tz

,
v on dems .

M e k l enb u rg i s c h e s U r k u n d e n b u c h , h erau sgegeben von

dem V e r e i n f u r m e k l e n b u r g i s c h e G e s c h i c h t e u n d A l t e r
t h um s k u n d e. VI . Band.

‘

13 13 — 132 1. S chwer in , 1870. 4.

648 S tu

L u n ebu r g e r U r k u n d e n b u c h . M i t Unterstutzuug der Lü
neburg er Land schaft herausgegeben von dem Ausschusse des h i

s t o r i s c h e n V e r e i n s f u r N i e d e r s a c h s e n . F ünfte Abtbei

l ung : Arch iv des Kl osters der Mutte r Maria zu I senhagen . H ana

n over
,
H ahn’

sch e Ho fbuchhand lung. 1870.
— 4 .

Z e i t s c h r i f t d e s A r c h i t e c t e n u n d I n g e n i e u r -V e r

e i n s z u H a n n o v e r. Band XVI . Heft 1 . (Jahrgang Bau

nover . Schmor l von Seefe l d . 1870. 2.
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waarop Hert og George van Saksen in 1504 aan Fr iesl and eene
n ieuwe regel ing van de Justitie en Po l itie sch onk , door W. E ek

hoff.
M é m o i r e s d e 1a S o c i é t é r o y a l e d e s A n t i q u a i r e s d a

N o r d . Nouve l le serie. 1869 . Copenhague. 8.

La s é pu1ture de Mammen datan t de l a fin des temps payens.

Avec neuf planches . (J. J. A . Worsaae .) Les égl i ses de b o is
(J. Kornerup .) Trouvai l l es da.

n o i ses du prem ier ag e de fer. Avec deux planches . (C . Engel
hard t .) Séance s de l a Sociét é . A v eo une planche.

A ar b ö g e r f o r n o r d i sk O l d k y n d i g h e d o g H i s t o r i e ,
udg ivne af det kong el ige n o r d i s k e O l d sk r i f t

-S e h k ab . 1869 .

T redi e og ijerde He fte (med ti l laeg). 1870. Förste Hefte. 8.

H istorisk — topografiske bemaerkning er. Ai A . D . Jörgensen.

Orme og O rmeg aarde i de nordiske O ldskrifter. A f Bened ict Gron
dal

. E fterslmt t i1 m in udgava af S aemundar Edda. A f S oph us

Bugge . E t B idrag til Limijordens H i storie 1 det 11te Aarh un
derde. A f R . H . Kruse . S v01derslag et og tidsregning en i den

norske kong ersekke. A i A . D . Jörg ensen.

‘
Ljömur ,

et faeröisk

gude ligt kvad. Medde1t af leerer R . Jensen . O m de sidste Aar s
O pdag el ser af forbistoriske Mindesmaerker t i l Be1ysning af Men

neskeslze gtens tidl ig ste F remtraeden i In dien. A f L. Zin ck .

Bem& rkning er i An1edning af den in ternationale arcbaeo log iske

Kongres i Kjöb enh avn fra. 27de Augus t t i l 3die September 1869 .

Af T . Hindenburg . O m .de Bornh o lmske Brandp1etter , Begra

vel ser fra den aeldre Jerna1der. Med 12 F lader. A f E . Vedel.

eu D anemark au moyen -ag e.

B i d ra g t i l l k a nn e d om af F i n n l a n d s n a t u r o c h f o l k
,

utg ifna af P i n s k a V e t e nk ap s - S o c i e t e t en. F jortonde t i l l
sextonde Ii äftet He l sing fors

, 1869 . 1870. 8.

H erdaminne för fordna W iborgs och nuvarande Borgä s t i ft.
Af Matth ias Akiander. O m svenska al lmog emälet i Nyland.

Af A . O . Freudenthal . Anteckningar om P in ska A lkemister af

A . E . Arppe . E u E pisod frän 1742 af A . E . Arppe .

Ö fv e r s i g t af P inska V etenskaps - S ocietetens F örhandl ingar.

XII . 1869 — 1870. Hel s ing fors
, 1870. 8 .

E n ny äs ig t om de indog ermanska S präkens urh em
,
af W.

Lagus. O m meyerska madonnan af Holbein
,
af C . G . Estlander.

Ett nytt arbe te ofver C alvinisternas förföljel ser under Ludw ig
XIV och resningen

_

i Languedoc , af G . F ro sterus . A l tartaflan

i Ekenas kyrka, af C . G . Est lander. Peter F orskzi ls släg ttai
'

la
,

af W. Lagus. O m eu for svenskan och ryskan g emensam
- der i

vationsändel se , af Aug. Ah 1qvist. O m orzakerna t i l l krig et
1788, af J. V . Snel lman .

S i t z u n g s b e r i c h t e d e 1
=

k u r l ä n d i s c h e n G e s e l l s c h a f t
fur L i t e r a t u r u n d K u n s t aus dem Jah re 1869 . Mitau. 4.

Bemerkungen uber den D obelsberg er A lterthumsfund.

C o m p t e - r e n d u d e l a C o m m i s s i o n I
°

m p é r i a 1 e A r c h eo
l o g i q u e p our l ’anné e 1868. Aveo un at las. S t.-Pé tersbourg , 1869 .

4. u. 2 .

E rklarung e in iger im Jahre 1867 im sud1ich en Ruh l and g e
fundener Gegen s tande. Erklärung von zwe i V asengemälden der
kai serl i chen Ermitage.

N a c h r i c h t e n .

L i teratur.

N eu ersch ienene Werke.

1) D e r K u n s t u n d R e l i q u i e n s c h a t z d e s K o l n e r D o

m e s , m i t vi elen Hol z schn i t ten erl äutert und m it besch rei

bendem Texte versehen von C anonicus D r: F r. B o c k. H er

ausgegeben von dem V orstande des ch ri s tl i chen Kun st-V er
e in s z u K öln . Koln u. Neufs , L. S chwann’

scbe Ver lags
hand lung. 1870. 8. 32 u. 48 S tn.

D ie T batsacbe ,
dafs in den K irch ensch atzen der Rh ein1ande

al1ein mehr Werke der m i t tel a l terl ichen k irchl ichen Gol dschm iede
kun s t erhal ten s ind al s in England und Frankreich zusammen , h at
naturgemä ß Veranlas sung gegeben , d iesem Zweige derA1tertbums

wi s sen schaft am Rheine besondere Aufmerk samkei t zuzuwenden und
manche P ub l ikationen behande ln d iese in teres san ten G egens tände.

Aufser dem g roßen Werke Aus’m Wecrth ’
s s ind es besonders des

V erfassers versch iedene Sch ri ften , denen s i ch die g eg enwartige

ansch l ie l
'

st. D erse1be hat s ch on fruner — im Hei l igen C öln“ auch

den Domschatz besprochen und abgeb i ldet ; doch waren in der

vorl iegenden Sch ri ft n och immer n eue Abbi l dungen zu geben , um
s o m eh r , a1s auch die nachmittelal terl icben Arbei ten berücksich
t igt s in d .

D er H o1zsch nitt , der s i ch al s I l lustrationsmittel arcbaol og i

scher Werke in den let zten zwe i Jahrzeh nden bei un s e ingebür

g ert hat , i s t auch h ier verwendet. D ie anl
'

sere Auss tat tung s owie
der Umstand , dafs der Verfasser den e inze lnen Th ei len des .

Bu

ches Wappen der Donatoren voran s te l len konn te , we l che die K o
s ten des Hol zschn i tte s übern ommen haben , l as sen die Sch ri ft al s
Suppl ement z u des Verfassers R h ein1ands Baudenkma le des M i t
telal ters“ ers che inen . S e. kg1. H oh eit der Kronprin z v on Preußen
hat die Kos ten der gro l

'

sen Hol z schn i tte getragen , wel che den er

s ten The i l des Buches den Schre in d er he i l . dre i K onige be
handel nd i l lustrieren . D ie M i tgl ieder des Vors tande s des chri s t
l i chen Kunstverei n s zu Kö ln haben die Kosten der Hol zschn i tte
des zwei ten The i les die ubrig en S ch atzstii cke behandel n d
übern ommen .
Da sich Hol z schn i t te auch i tit die Il l u s trat ion spatererWerke

imm er w ieder verwenden las sen
,
s o mach t der Verfasser im Vor

worte darauf aufmerk sam
,
wie auf Grund der v iel fachen mit Ho l z

schn i t ten gez ierten Pub l ikat ionen der j üngsten Zei t s ich bald ein

Thesauru s vasorum sacrorum et reliquiarum für ganz D eutsch and
werde zusammenste l len l as sen . A . E .

2) D e r 0r d en v o m h e i l . G r a b e. Von J. H erm en s . 2 . Au f
lage. Köl n 11 . Neufs , L . Schwarm. 1870. 4 . XII 11 . 120

S tn. m i t Hol z schnit ten und 2 Farbendrucktafeln.

Eingehen d un ter such t der Verfasse r die al teren Berichte uber
die G rundung un d widerlegt die daran sich knupfenden Irrthu
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mer über das angeb l ich h öhe, in die Zei ten der Kreuzzuge h inauf
re ich ende A l ter des Orden s . Derse lbe en tstand ein fach au s der
mi ttela lterl icben S i tte, dafs v ie le Fürsten und Adel ige ihren Ritter
s ch lag aus bes onderer Vereh rung s ich am he i l . Grabe geben l ie
l
'

sen,
ohne dafs j edoch e ine Vere in igung und Verbindung z u e inem

Orden stattge funden hät te , wen n auch natür l ich ein Ri t ter , der
an d ieser S te l le gesch lagen wurde , die V erpflich tung auf s ich g e
nommen ,

zum S chutze des bei ]. Grabes z u kämpfen . Wo i n a1te

rer Zei t v on e inem Orden v orn b ei]. Grabe geredet werde , se ien
n ich t Ritter , s ondern die dabe i säfsig en Chorherren vom hei l .

Grabe gemeint , die auch im Abendlande Be s itz ung en erwarben .

D er Ri t terschlag am h ei l igen Grabe , früher durch Pi lg erritter an
andern vol l zogen , wurde m i t S cb1ufs des 15. Jah rh . Pr iv i l eg ium
der Fran z iskaner '

un d dann h äufig auch an N ich tade l ige ver

l iehen . M i t dem Er lö schen der Hoffnung , das he i l . Grab durch
die chri stl ichen \V afl'

en zu befreien
,
wurde die Bedeu tun g des R i t

terscblag es am hei l . Grabe a l s eine dafür geschaffene Schutzmach t
immer geringer , die A eufserl ichkeit immer m ehr h ervortretend ;
do ch 1a1

'st s ich
,
obwoh l Priv i l egien der Ri t ter schon im 16 . Jh dt.

‘

s ich finden , ein Orden a l s s ol cher ers t später nachwei sen . Da
,
nach

dem die B e freiung undenkbar , ein (wo l An fangs n ich t fix iertes) AI
mosen zur Erha l tun g des he i l . Grabes un d des F ranziskanerklo
sters Hauptbed ingung der E rtbei lung des R it tersch lage s war

,
und

d ieser auch an Nich tadel ige erth ei lt wurde , so kommen schon im
16 . Jhdt. K lagen über die Käu fl ichkei t der Ri tterwürde am he i l . Grabe
v or . Nachdem der Orden zwar n ich t forme l l , aber in der That
eingegangen war, wurde er in un sern Tagen w iederherge s tel l t.
In Frankre ich hatte s i ch gle ich fal l s ein davon unabhängiger

französ isch er Ri tterorden vom hei l . Grab e ausgeb i ldet , nachdem
Ludwig XI . sch on im 13 . Jah rh . e ine E rzbrudersch ai

'

t d iese s Na
m en s gegründe t und ihr die Aufs ich t über d ie Pi lgeri'ah rten in's
h e11 Land übertragen hatte. D er Orden b i l de te s ich j edoch ers t

un ter Ludwig XIV. darau s .
In Be lg ien , wo v ie le R i tter vom h ei l . Grabe l eb ten , versuch te

man 1558 ,
aus den sel ben e inen R it terorden unter Ph i lipp II. a l s

G ro ß mei s ter zu grunden der Versuch mil sg1uckte aber eben so wie
ein 16 15 durch G onzaga unternommener Wiederh erstel lung sver

A ufsa tz e in Z ei tsch r iften.

D a s A u s l a n d : Nr. 2 f. D ie Cosmogon ie der Edda vom natur
fi ssenscbaft l ich en G e s ich tspunk t. M i t e iner \V e lttafel der

Edda . (F . W . Noak .)
D i e G r e n z b o t e n : N r. 5 , \Voden al s Jah resg ott ; S . 168

We ihnach ts -Wodan ; N r. 6 ,
S . 2 10 : \Voden Ma ikön ig . (Max

Jähns .) N r. 6 , S . 239 . D ie deutsch en Farben . (11uppé .)
D e r K a t h o l i k : D ecbr. 1870. D er h ei l . Bardo

,
Erzbi scho f von

Mainz
, 103 1 — 5 1 . (Schn eider .)

A l l g em . K i r c h e n z e i t u n g : 1870, N r. 44. Das Papstthum un d
der Staat. des M it te lal ters .

L u t h e r . K i r c h e n z e i t u n g : 2. Bd .
, 5 . He ft We ihnach ts

l ied vo n S pervog e l (12 . Jah rh .) K urfurstin E l i sabe th von
Brandenburg .

P r o t e s t . K i r c h e n z e i t u n g : N r. 53 Zur K irch eng e

sch ich te des eh ema l igen K urfürs tentbum s He s sen .

K o r r e s p o n d e n t v . u. f. D . N r. 62 . D ie B i b l iothek zu Stra ß b urg .

(S chw . M .)

K u n s t u . G e w e r b e : N r. 3 111 D ie Kunst - In dustr ie des Al ter
th um s.

M a g a z i n f. (1 . L i t e r . d . A u s l . : N r. 4 11. B ucher u . Buchhandel .
E ine kul turg esch ich tl icbe'

Ski zze.

M i t t h e i l un g e n d e r an t h r o p o l o g . G e s e l l s c h . i n Wi e n
N r. 6 . D ie urgesch ich t l ichen Ansied l ung en am Mannh arts

geb irge. Von Dr . Matthäus Much . Untersuch un g der P fah l
bauten im Sal zkamm ergut . Von G undaker Graf Wurmbrand .

I l l u s t r i r t e d e u t s c h e M o n a t s h eft e : Nr. 76 Janr. 1871 ,
S . 365 . Regiomon tanus . (J. H . v . Med ien )

O r g a n f. c h r i s t l . K u n s t : 1870,
Nr. 23 . D ie S ch l ofskirch e zu

Me i senhe im (Bgmstr. Falkenhagen .) D ie berühmtes ten H ei
l igen in der b i ldenden Kun st . (B . Eckl .) (Forts .) D ie R e

stauration der N onnenki rcbe z u Fu lda. Nr. 24.

D er hei l . Anton ius von Pad ua. 1871 , N r. 1 . 2 . Krippe 11 .

Kunst. N r. 1 . D er Hocha l tar der L icbf'rauen'

kircbe in Trier.
N r. 2 . D ie Erbauer der Frauenk irche und des sch önen

B runnen s z u Nürnberg. (R . B ergen .)
S o b l e s . P r o v i n z i a l b l ä t t e r (R ü b e z a h l) : XI. H eft , Nov

'

ember
1870, S . 549 . D ie Mundart in und um Franken ste in . M i tWör
tersammlung . (A . K m

'

i tel .) S . 557. Reges ten uber G r.Wi l
kau

,
Peterwi tz und E i senberg. (Rudol f Graf St i l l fried .)

I m n e u e n R e i c h : Nr. 3 . D ie H ansestadte im n euen Deut sch
l and . D ie säch s i s chen Landes f'arben . (K . G . He lb ig .)

B e r l i n e r R e v u e : 63 . Bd.

,
13 . H ft. Schle iermacher u . Z inzen

dorf. 64. Bd.

, 1 . He ft . Das A l ter un serer C ultur und ihre
“"

andelung en . 1 .

S o n n t a g s b l a t t (von F r. Duncker) : N r. 52 . Zur Ge sch ich te des
K afTees. (D ränert .)

K . p r e u fs . S t a a t s an z e i g e r. N r. 52 — 54. D ie Reich ss tad t H a

genau und die Kai serp fal z der Hohen stau f‘en . 1 . Zur G e
s ch ich te des deutschen Z o1lwesens . 1 . Das F eldpo stenwesen
im 7jäbrig en Kriege . Frank furter S trafsennamen. H e

Iiand und Kri s t . Lothringen . Das Departemen t der Maas .
D ie Fortsch rit te der industr iel l en Techn ik sei t 100 Jah ren .

Zusamm en ste l lung der Baudenkmäler im Reg ierungsbez irk
Gas se] . 1871 , N r. 1 . D ie freie Re ich ss tad t “’ orms .

O e s t e r r. V i e r t e l j a h r e s s c h r i f t f ii r k a t b o l . T h e o l o g i e
9 . Jah rg .

-Ift. B e i trage zur Gesch ich te des Bisth um s

\V iener - Neustad t (8. Matth ias Gaisberg ; 9 . Johann Thuan ;
10. Lauren t ius A id ing er .) (T h . Wiedemann .) Bei träge zur
G esch ichte der E rzdiöcese Wien (9 . die Prob s t e i S taats .)

Wo c h e n b l a t t d. J o h .
- O r d .

-B a l l e y B r a n d e n b u r g : Nr. 8 fl
‘

.

Fr iedrich s fe l de (Ge sch ich te).
U n s e r e Z e i t. : N . F . 7 . Jah rg . 3 . He ft

, S . 145 . E l safs u.

Lothringen . E in ge sch ich t l iche r u. cul turg esch ich t l ich er Ueber
b l ick . Von Heinrich R ii ckert. 2 . Art ike l . Se i t dem Ende
des M i t te lal ters .

Z e i t s c h r i f t f. b i l d . K u n s t : 6 . Bd .
, 4. He ft

,
S . 93 . D er Hel ler’

s che A ltar von Durer und se ine U eberreste zu Frank furt a. M.

I. Das Hauptb i ld . (Mori z Theus ing .) S . 99 . D ie deutschen
D on1baumeister in

.

Prag und Mai land . (F r. W . Unger .)
S . 1 14. D ie fal schen D ürerze ich nung en in B er l in , Bamberg

und We imar. (M. Theus ing .)
Z e i t s c h r i f t f. p r e u f s . G e e c h . u. L a n d e s ku n d e : F riedrich 1. ,

Kon ig von Preu ß en . D er Orden und seine U nterthanen bi s
zu Ende des 14 . Jah rh . V on Pro f. S ieg fr ied H ir sch .
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A l l g em . Z e i t u n g : B e i l . N r. 43 . D er Mainz — Haarl emer Buch

druckerstreit (Besprechung e ines Werke s von Dr . A . van der

L inde). (Ferd . v . H e11wa1d.)
S t ra f s b u rg e r Z e i t u n g : N r. 27 f. Das kai serl iche S ch lo fs in

Zabern . N r. 37 11. E ine B i l derre ihe al satisch er deut s cher

D ich ter.

V erm i sch te Nach rich ten.

7) I n Dänemark 1a l
'

s t man s ich g eg enwartig seh r die Bewah
rung nat ionaler Denkmale angel egen se in . S o wird jetz t die R e

s t a u r a t i o n d e s s o g e n an n t enWa l d em a r — T h u rm s b eab sich

tig t. D ie ser Thurm is t das einz ige U eberb leibsel des a l ten S ch los
ses in V o r d i n g b o r g , e inem Städ tchen auf der S üdkuste von S ee
land . Vord in gborg hatte im M i t tela l ter e ine nich t geringe Bedeu
tung a l s dän is che Fes te gegen die damal s zur S ee mach tig en Han

sestadte ,
und \Val demar I I I . hiel t n ich t se l ten " die Gefangenen ,

wel che er in den Kriegen m i t den H ansestad ten mach te
,
dase lb s t

in tern iert. D ie Sp i tze des T h urm s zierte dama l s e ine goldene
Gans

,
we l che auch in e inem der beruhmtesten Ged ich te von Chri

stian W in ther erwabnt w i rd . E in ahn lich es al tes Wahrzei chen w i l l
man nun an dem eig enth ii ml ich en Baudenkma le w ieder anb ringen .

(111. Z tg .
,
Nr .

8) In neuerer Zei t s ind , wi e au s B e r l i n m itg eth ei lt wird , im
dort igen Museum m eh rfach D i e b s t a h l e a n m i t t e l a l t e r l i c h e n
E u n s t g e g e n s t ä n d e n vorgekommen . Es werden 14 S tucke ver

mifst
,
unter d iesen eine Taschenuhr von Mes s ing aus dem 16 . oder

17. Jabrh . ; ein S chautbab ler, au f den H ub ertsburg er Frieden s ich
bez iehend ; ein s i l bernes Bucbel ch en , 1 Zo l l grofs , durchb rochene
Arbei t

,
u. d gl . m.

,
l auter Gegen stände, die s ofort auffal len , da sie

mehr Kunst al s rea len Werth haben und nur Kuns t und An ti
kenl iebh aber z u K aufern finden können .

(D . K unstztg .
, Nr. S .

5) Un terzeichne ter bes i tz t
S chübler’s nu tz1. Anwei sung z . Z immermannskunst und

S ciagraph ia art i s tignerariae,
nnd wunscbt d iese Werke gegen des sel ben Verfasser s O rg elabbi l
d un gen resp . Entwü rfe z u v e r t a u s c h e n .

M a r b u r g . L. B i c k e l l .
6 ) Anfrage. Im Bes i tz des Un terzeichneten b efindet s ich eine

D i s can t -S timrne“ ei ner L iedersammlung des 16 . Jahrh .

,
deutsche

w el tl iche L ieder en thal tend . Derse l be richtet h iem i t s owoh l an öfl'

ent

l iche Sammlungen , die a1te Notendrucke en tha l ten , al s auch an
Privatbesi tzer s ol cher Werke die h öflicbe B i tte, ihn doch gefäl l igs t
davon in K erintni fs zu setzen , oh und wo s ich die feh lenden S t im

Verantwortl i che Redaction A . E s s e n w e i n. Dr. G . K . F r 0m 111 a nu.

11.

1 1) In der S i tzun g der phil osoph .
-h istor. K1asse der kais. Aka

dem ie der Wissen schaften in W ien vom 4. Januar (1. J. wurde
m itg eth ei lt , dafe i n Fo lg e des aus Aulers eines L egates von

Paul H al i n Tries t fü r e i ne D a r s t e l l u n g v o n O t fr i e d ’
s

S y n t a x “ von der kai serl ichen Akademie im Ma i 1869 ausgesch rie
benen P r e i s e s zwei Pre i s schri ften rechtze it ig e in gegangen s ind .

Dr. A . v. E y e.

Verlag der l i terari sch art is ti schen An stal t des germanischen Museums in N ürnberg .

8 eb a 1 d sch e Buchdruckerei in N ürnberg .

9) A l t e W a n d g e
-m a l d e s ind im Dom zu O l m ü t z bei

Untersuchun g der e inzel nen Thei le wegen e iner vorzunehmenden
Restaur ierung

,
we l che von dem Arch i tekten L ippert au sgeführt

wi rd, entdeck t worden . D iese lben , an denWänden des im 15. Jah rh .

erbauten Kreuzgangs b efindlich , zahl en z u den bes ten Wandbil

dern j ener Epoche. D ie bi sh er blofsg eleg ten Ma lere ien ste l len
S cenen aus dem Leben des H eilandes und Maria’ s dar ; sie s ind
in den Traver s an den Wandfläch en g egen iiber den Fenstern an

ge ordnet. Aber auch an den P fe i lern zw i s chen den Fenstern be
finden si ch ein zel ne m it aufserordentl icbem F leifs und V erständ
n i l's durch gefuh rte Figuren . In dem ä ltern Th ei l der Domk irche
se lb s t wurd en auch Spuren von Malereien gefunden , deren Auf
deckung der be s sern Jahresze i t vorbehal ten b le ib t.

(I l l . Z tg ., Nr.

10) D ie P h o t o g r a p h i e , wel che immermehr z ur Nachb i l dung
v on Kuns t undA l terth um sdenkmal en in Aufnahme “k ommt und

durch die al lein auth ent i sche Nachb i ldungen erl angt werden kounem
,

die zu wirkl ichen Sch lüs sen auf vergleich ender Bas i s berech t igen
,

h at un s in j ün gs ter Ze i t das der ent fern ten Lage wegen der

Meh rzah l un serer K unstforsch er und Kunst freun de noch immer
unzugang l icbe Spanien ersch l os sen . D ie Ph otograph ieen von Lo
rent , die E . Quaa s in B erl in in den Hande l b ringt , zeigen uns

un ter Andern auch eine gro l
'

se Re ih e von Werken , di e der deut
s chen Kun stgesch ich te angehören , so G ema lde, Rustun gen , Wafl

'

en

u. A .
,
deren S tud ium gee ignet i st , un s die Hohe der Lei s tungen

des 15 . und 16 . Jahrh . in Deut schland neu in’ s G edäch tnifs zu ru

fen.

l u n g e n
men zu obiger a l l en fal l s vorfinden. D ie k. Hof und S taat sbib l iothek
i n M ünchen , eben so die B ib l iothek des german . Museums kenn t d iese
Liedersamm l un g n ich t. D ie

„
D iscan t S t imme“ i s t in quer ohne

Druckort und Jahreszah l
,
und enthä l t 36 deutsch e we l t l iche L ieder

auf 40 B lättern , wovon das letz te unbedruck t ist . D ie ers ten Lie

deran iänge s in d folgende : 1) In d is ser zei t und e l lend s tag , fur ich
m ein klaa etc . 2) K1ag fur i ch gro l's , gatz b loß, mef h ofl

'

niig s tet ,0 7

etc . 3) Var n i t aufl‘ borg
,
darm i t 011 s org

, etc. 4) Mars dein ge
fert , i s t hert , 011 s chuld t , g edu1t , etc. 5 1 Hertz l ieb s te meyd , von

d i r i ch sch eyd, etc . 6) Mein höch ster h ort , bedenk d ie wort , etc.
G efäl l ige Mitth eilung en werden erbeten an d ie Adresse : Frank

furt a.M., O ederweg 65 . C a r l H a r v e n g , Maler.



N ürnb e r g . D as A bonn ement des B lat
tes

,
w e l ch es al le Monate ersch e in t , wi rd

g anz j ährig ang enomm en un d b eträgt nac h

der neuesten P ostc onvention be i al l en P o st
ämtern und Buch h andl un g en Deuts ch la nds
inc l . O e sterreich s 3 11. 36 kr. im 2 4 fl.

-F ufs

o der 2 T h 1r. preufs .

F iir Frankreich abonn i ert man inStraß burg b ei C . F . Schm i d t , in Paris b ei

der deutsc h en Buch h an dl un g v on F .K l inck

aieck ,
N r. 1 1 rue de L il le

,
oder b ei dem

Neue F o l ge.

ORGAN DES GERMANISCHEN MUSEUMS.

Wissenschaftliche Mittheilungen.

C onjecturen zn H ugo
’
s von T rimberg Laurea

sanctorum.

D ie unlangst durch H . G rotefend veroii entl ich te Lau rea

sanct o rum des H ugo von T rimberg (Anzeiger 1870,
die ein voll es V ierteljabrtausend vo r Ph il ipp Mel anch th on mit
unverkennbarer Gewand thei t u nd S icherhe i t den Ver such mach t ,
den landläufigen C isio Janu s (V . 9 : compendium versuum i l

l o rum : C isio Janu s epi) nach F orm und Inhal t an sp rechen d
zu erwei tern

,
i s t le i der in so verderb ter Gestal t überl iefer t ,

dars der unbefangene G enufs des Leser s nur z u h aufig d urch
kr i t is che B edenken gest ö r t w i rd . S o anerkennenswertb naml ich

auch die Verd ien ste des er s ten H erau sgeber s s i nd , un d m i t
wie rüs t iger S iche1 sei ne Han d da s uberwueh ernde U nk rau t

geti l gt ha t : nach seiner rei chen E rn te b leib t einem so rgs amen
Aebrensammler d och noch mancher E rtrag vo rbehal ten . A l s
e ine solche A eh renlese b iete t sich der nach s tehende B ei t rag,
der sei ner sei t s s ich gern beschei det

,
ei nem dri t ten

,
vier ten

Sammler glei ch fal l s eine kr i t i sche Nach lese üb r ig z u l a ssen .

I ch gehe vo n der S tel le au s
,
an der G rotefend auf eine

Remed ur v ö l l ig verz i ch tet
,
und sch l iefse daran die S tel len , wo

er ohne N e th änder t
,
oder wo er glei ch fall s durch ein beige

setztes oder seine k ri t i s che Zu rückhal t ung mot iv ier t . Zu

n äch s t al s o V . 2 69 und 270 :

N O S Augu s t ine t rabo l ux ubi s i t s ine fine

D e scrobe semine quam nescit meta. ru ine

Fü r semine h at sch on G r. s e n t i n e ; den Res t ändere i ch :
que nesc i a meta ru ine. N escius im pa s s iven S inne i s t schon

P o stam t in K arlsruh e ; fiir Eng la nd be i.
W il l i am s N org ate ,

1 4 Henrietta-Str eetCovent — G arden in London ; für N ord

Ame rika b ei den Bo stämtern Bremen un dHamburg .

A l le für das g erman . Museum b e
s timmten Sendun g en auf dem W eg e desBuch h andel s w erden durch d en Commi s
s ionar der li terar.

- art i st. A n stal t des N u

seum s
,
F . A . B r o c k h au s in Leipzi g , be

fördert .

A c htz ehnt er Jahrgang.

au s den K l a ss ikern b ekann t ; (cf. caecu s, infestus). Mi t ei ni ger

Kühnhei t k önn te man v iel lei ch t auch den h . Augus t in sel bst
eine met a r u ine nennen; dann ware z u lesen : quam nescis .

Fu r unno th ig hal te i ch ei ne A enderung von V . 183 un d

248. D as ratbselhafte ymon an der er s ten S te lle :
O ra Petre Symon rex ut n o s protegat ymon

wird n ich t s anderes al s da s griech i sche 75,w 5v sei n . Vgl . smigma.
in V 200. Wenn es ab er (V . 248) von der h . K 1ara

hei ß t :
S parsit i n o rb i s ara que matern a metit ara ,

so ver s tehe i ch da s ohne B il d so z ih re durch ein fr ommes
L eben in der K ir che (n . „matri s i n co rp ore oecisus“ von dem
hei l . Thomas von Canterbury , V . 398) erworbenen Verd ien s te
ha t die 11 . K l ara dem ganzen E rdkrei s uberwiesen. H am s ta tt
a ra an der ers ten S te l le z u sch reiben , is t p rak ti sch , aber n ich t
im S inne des D ich ter s . G r.

’

s A euderuug „que in etern a “

ver s t ö rs t gegen da s M etrum .

Im An sch l u ß an die U eberl ieferung ver suche i ch fol gende
Emendationen an den von G rotefend bean s tandeten S tel len :
V . 101 f. Cu st od i re v i a s electus sacer M ath ia s

No s docent legi s s i c et a t t oni t i gregis.

I ch m och te mit ei nem in V . 309 wiederkehrenden R eime
lesen “ legi s

,
sup remi numina regi s .

V . 1 1 1 f. N unciat i llud ave quod sontes l ibatur ate

I n latebris cel le D omin i symmista puel le.

Unter der Vo rau ssetzung , dafs Hugo von T r imberg die
von O rigenes u. A . üb erl iefer te s ama r i tan i sche Aus sp rache für
—

‚m1
’

!a ßa
'

gekann t hat (5 . D el itsch
,
C ommen t . über di e
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Genes i s , 1860,
S . gl aube i ch lesen z u dürfen : „ave quo

sontes liberat Jahre.

“ L ieber aber nehme i ch eine d i rec te H in
deutung auf den S ündenfal l an, wie Hugo von Tr imberg in sei

nem Renner (V . 138 if. Vgl . Wil li . G r imm , gol d . S chm iede,
S .XLIII, eine B ez iehung zwi schen ave und E va au sfuhrt.
S . auch Agricola

’

s S prichw. 742 D r e i B u c h s t a b e n m a c h en
u n s e i g e n u n d f r e i . Ich wurde dann neben H eva eine kaum
nachwei sbare Fo rm Have, Chave o der ger adezu Ave s tatu ieren ,
na ch dem hebr . welches letz tere Trimberg aber s chwer
l ich kann te , un d meine Lesar t ware nun „ave quod s outes l i
bera t Ave“ in dem S inne

,
dars ave di e S ünder von dem durch

Eva in die Wel t geführ ten Ver derben b efrei t . I ch b iete na

turl i ch nur ei nen D eutungsversueh .

Magdal a
V . 2 10. S ie p rece fecundet n o s ut beata v ita secundet.

Ich lese e in fach : fecundet ut vi ta beata secundet.

V . 333 f. P o s t v i te cursum s i qu i s vul t scandere sur sum
V inciat hunc ursum quem vincat Ur sul a rursum.

U r su s wird für den B e sen , für da s Th ier des Abgrund s
kei ne zu kübne Metapher sein . Zu den bei den Verben des
zwei ten Ver ses i s t Ur su l a Subjec t ; fü r vincat aber i st en tweder
vicerat oder n och wahrs chein l icher vinxerat zu lesen .

Es b leiben n un noch eine betrachtl iche Anz ah l von S tel
len üb rig

,
an denen G rotefend die U eberlieferung unverandert

gel as sen hat. E in zelnes darun ter i st v iel lei ch t ers t im D ruck
2 . B . V . 28 densem fu r densum

,
V . 126 cacade

m on fiir cacodemon , V . 1 98 ava ra s fur avar0s, V . 292 sie fiir

s i t
,
V . 301 b one fu r b ona , V . 386 impetre fur impetret, V . 415

vani ter fiir naviter.

An anderen Stell en i st m i t leichter Aenderung der C on
junctiv herzu s tel len , wa s i n V . 99 , 152 , 167, 190 n othwendig
sein d ürfte , d a die F ürb itte der Hei l igen gesuch t w i rd . H ier

i st, wie au ch i n V . 338 , für a die en tsp rechende Fo rm m i t e
zu setzen .

An der s i st es mi t den S tell en , wo T hatsach en au s dem
Leben der H ei l i gen ber ich tet wer den , wie V . 247 — 258

, wo

der Indicativ s teh t und erwartet wi rd. D emgemä.fs vermuthe

ich auch V . 327 f. :

Gal le cap sel l a decorat quam rub ra ca tel l a
Quosl ibet in cel l a fratres docet h ie n ova bel l a .

für docet h ie docuit“, bezügl ich auf cap se l l a ; i n dem
.

num it
telhar folgenden Ver se aber den C onjunctiv :

P e rp e r e n o s luce l i c e t intercessio Lu ce
Perpete adop tiere i ch n atürl i ch von G rotefend ; stat t des nu

metr i schen lucet aber (oder s ol l te G r. ein fac t i t ives lüeare sta
tuieren vermuthe ich l iquet von l i quare.

Zu den unmi t telba r ei nl euchtend en Verbesser ungen z ahl e
i ch n och i n V . 1 35 f. :

H r. Dr. G rotefend hat sel b s t die beiden D ruckrevisionen

ge lesen . D . R e d.

é xvgög 63: mxn}g 139 im o ; a le!

I l iad . XXIV, 770.

Zur metr i schen Abrundung füge ich vor „m i te“
ein „qu i

“ h inzu

P r o D om in o pas su s Johannes an te l atinam
P o rtam non l a ssu s s i t a gen t ibu s ad medic inam

un d V . 387 f.

Thoma, tu din mussans , d idymus qui j ure vocaris
,

P r o n ob i s o ran s s i s in eelestibus ar i s
die Wegl as sung der h ier cursiv gedruck ten Wö rter a un d tu.

Eben s o s icher wi rd V . 394 fluenta s tat t fluente
, V . 402 er i s

statt sis im Reim auf quer is zu setzen sein ; vgl . 408 fueri t
querit.

’

E i ne leichte Emendat i on b ietet ferner :
V . 2 17 f. C hristoforus magnus pat ien s m ar ti r velut agnu s

N O S do cea gna110s ho stes supera re p rofan o s .
G r. doceat guavos“ ohne Reim ; naher der H s. und zugleich
dern R eim un d dem S inne genugend i st die Aenderung : doceat
nan o s. D ie nan i b i lden eben den Gegen satz zu dem Ch r i sto
ph orus magnu s .

Was m i r jetz t n o ch an kr i t i schem Mater ia le zu behandeln
bleib t

,
sch l iefse i ch der O rdnung des Ged ich tes an ; es betr ifft

th eils S tel len , i n denen i ch naher al s G rotefend der U eberl ie
ferung zu b le iben denke

,
theils nehme ich auch an gewis sen

Stel len Anstofs , die G r. unberubrt gel as sen hat. D ie Berner

kung mag h ier n o ch ges ta ttet sein
,
dars G r. bei al lem Respekt

vo r der han dsch r ift l i chen U eberl ieferung , den ich selbstver

ständlich thei le, h ie und da resol uter au f die G ewinnung ei nes

G lei chkl angs h ätte au sgehen s ol len .

V . 9 1 f. F un de p reces Agatha p r o n ob i s v i rgo beata
U t mal a vitemus, ne per vada n igra bitamus.

D er Reim ver l angt „bitemus
“
, obgleich son s t n u r ein - bité re,

nieh t b i tare bekann t i st. Ware v iel leicht meemus“ zu lesen ;
bitamus au s b e a t a i n V . 88 von dem in d iesem Gedichte ja
wirkl i ch unzu l ängl ichen S ch rei ber fal sch gebi ldet worden ?
V . 1 19 f. Serve D ei Marce, subl im i s i n eth eris a r ce

Quo ferent ar ce co rd i s pu s quesumus ar ce.

G r. „quod ferent
“ gegen das Metr um ; es i st zu lesen : qu o

fervent .
V . 147 f. Sanct i Fel101s n o s intercessio p u ra

S ulphuris atque p i ci s trabat a s o rde spe cariea.

G r. „s or de spurca
“

. D em Reim un d zuglei ch der U eberl iefe
r ung wi rd genugen : scr obe spe caritura.

V . 153 f. N o s Mareel l ini Petrique precatio firma

R oboret ut vitii no s n on teret ammo d o summa .
Ich lese tera t spirma

“

; let z teres 6x e
'

eucc.

V . 159 . Verne. D ei B arnab a m i te m i t i o r arva .
D ie Messung des E igennamen s B arnaba als Trib rachys,

resp . Anapä s t , hat nichts B efremdendes ; es feh l t aber derBeim,
der lei cht au s dem heb r . Abba gewonnen wi rd. Für den G e
danken bedarf es kei ner Paral lele ; dern Ph i l o l ogen aber w ird
die E r innerung an da s L ob des P r iamu s au s dem Munde der
H elena gestattet sei n
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und b il de aus mite sel b s t ein
.

„m i t i es“. I ch lese demnach :
Verna D ei B arnab a qui m i t i es m it i o r abba .

V . 227. Papa 1 0get S tephanu s domin i n on a s secl a b onu s
U t zabu1i bus ta non calvat c orp or a vesca .

Für b onu s is t
„
vann s“

,
fü r bus ta „esca“ zu lesen ; an der

zwei ten S te l le hat den gedankenl osen und unwis senden S ch rei
ber der B ö se sel b s t, zab u lus, zu sei nem Irrtbum ver l ockt .
S ch l ie ß l i ch mag ein Ver such ges ta ttet sei n , wie ihn eine

flüch tige Neigung geb ier t, die Lücke i n V . 345 f. au sz ufül len :
V otis san0torum cunctorum Chr i s te tuorum
Mundifica cord a vitiorum

D em Reim wurde genugen „vitiorum 1abe retorta“. Da aber

H ugo von Tr imberg m i t Vo rl iebe die ver sch iedene Bedeutung
gleich lau tender Wörter m it glei cher o der abweichender Quan ti
tat ‘ i n sei nen Ver sen herau shebt ver su s difi"erential es nenn t
sol che B ild ungen der wackere M i ch . Neander in sei ner sch önen
Sammlung leoniniscber Ver se E th ice vetu s, p. 111 so m ö ch te
i ch an cor da o der ch o rda al s B ogen sehne denken , un d würde
demnach den Ver s so erganzen :

Mundifica co rda vitiorum exerc i ta co rd a .
I ch wil l nur wun schen

,
dars meine friih eren Au sführungen

ni ch t auch al s ein blofses derartiges exercitium er sche inen ;
i ch m öchte i n der m i t Lu s t und L iebe geschr iebenen Arbei t
auch thatsäch li che Resu l tate erz iel t haben .

S c h w e r i n . F ri e dr. L a t e n d o r f.

Nach ri ch ten uber die al teren F euerwaffen im S ch l ol
‘

s

zu Wernigerode.

Neuere Mittbeilungen au s den schwarzburgisch en A rch iven
erl auben , in Verb ind ung m i t den Arch ivalnachricbten au sWer

nigerode, wel che sch on vorher bekann t waren , e i n ige E inb l i cke
i n die Verh äl tni s se des äl teren G eschützwesens in Wern iger ode

zu thun
,
wel che nich t ohne ein all gemeineres Interes se sein m och

ten. und deshalb h ier mitgeth eilt werden .
D ie frühes ten Nachr ichten

,
die s i ch darüber vorfinden, s in d

aus der er s ten H alfte des 15 . Jabrb .,
zwischen den Jah ren 1438

b i s 1445
,
al s da s S ch lo fs Wern iger ode neb st mehreren Per t i

nenz ien theils ganz
, theils h al b an die G r afen v on S chwar zbu rg

ver set z t wu rde
,
wobei die U ebergabe des S ch l o s ses neb s t Ma

terial von e inem B eam ten oder
‘

Befeh lshaber an den andern

die Veran l a s sung z u au sführl i chen Inventarien gab . Da s er ste
der sel ben i s t a us dem Jah re 1438 und en th äl t folgende Nach
r ich ten über d a s Gesch ütz

7 haut bu ssen
,
3 steyn bu s sen , 2 ta rres bu ssen , 4 tunnen

polvers etc .
,
1 t uune vol p i le, ys myn her re v. S talberge a l leyne.

10 bau t bus sen
,
3 s teyn hassen

,
2 ta rres bu ssen

,
tunne vol

p ol vere, 5 seli t p i le
,
syn myms hern v. S warzeborch e. It. 10

armbroste.

D ie Inventarien der Jah re 1 44 1
,
1442 und 1445 br ingen

d ie U ebersich t des vermehrten Bestandes von F cuerwaffen, na

A rmbrustw inde .

K r i e c h e r , e ine Art Kratze i sen zum Reinigen von G e

s chutz ; G rimm ,
\V bch . V , 22 1 1. 4. Ade lung I I

, 1784 .

Ohne Zwe i fe l von Schwarzburg , obg l e ich damal s ke in P fand
v er11a l tnifs m eh r be s tand .

Um d iese Ze i t wurde das S eh lo l's m it einer Art Ronde le

b efes tig t .

ni entlich den Z ugang von H akenbiicbsen, un d erweiter tem M a

terial .

1441 und 1445 . 4 haut bucbszen , 6 bake buch szen dü
werden gego s sen v on eyn ozu b ir chen (b rechen) s tei n buch szen,
2 tarrasz bucbszen, 1 stei n bucbsze, 1 zcu b i rchen steinbuebsze,
2 feschen m i t salpet . etc., 1 feschen m i t ph i len , G eschucze myns
hern v. Sto lberg.

D ie schwarzburgisch en G eschutze waren 1441 n i ch t zu

gangl ich ,
ergeb en s i ch aber au s den Jah ren 1442 und 1445 :

G esebuzze myns hern v. Swarczburge. 3 s teyn boch szen , 2

tarres boch szen, 9 hakin boch szen, 7 hau t boch sen der i st eyn
zen b rechen , 2 schog Steyn darczu ,

‘

/z sch og s teyne darczu,
‘
lz sch og groszer bly ezu den tar r i s boch sen, 27 dy cleyn s i n d
vnd ouch ezu den k leyn boch szen b ly by 3 S ch ogken ,

7 step
ph ele yserin ezu den boch sen. Puluer. 2 t onnen vnd 1 eyme

r ig fasz vol puluers, 1 cleyn veszch in hal p v ol etc. Armbrost.

1 1 armbrost. ab ir 3 armbrost s in d 2 nuwe vud 1 ald is
,
s ind

der hern bei den
,

sch og gestigter phyle ,
ph i l czeyne

vud 1 gr o sze l ade v ol czeyne , 4 ly ree der i st 1 ezu b ro

chen
,
6 spangortele vud 6 krige 5 koeher mi t ph i ln , 56

fur ph i le
,
15 kloszen (klospere) m i t czacken dy man werfet,

1 czegenfusz ,
3 mul den ezu dem puluer, 2 rebt0pfen (reia s ,

6 sch iben flemsh . garn s .
H ierm i t endigen die Inventarien, welche au s den s chwarz

burgisch en A r ch iven s tammen , und dam i t auch überhaup t die
Nachr ich ten über G eschutzwesen au s dem 15 . Jahrh . ,

in dem
Rechnungen lei der er s t m i t dem 16. Jahrh . beginnen . D och
au ch d iese geben nur seh r vereinzel te Nach ri ch ten

,
welche h ier

fo lgen , b i s ein aus führ l icheres Inventar ium des S ch l o s ses von
etwa 1 545 , al s o fa s t genau 100 Jah re sputer al s die äl teren
Inventarien, meh r Aufschlufs ver lei h t .

1 5 18. 6 gr o sze hagkenbüch sen von H alberst. gehol t. 4

halbe Sch langen z u beschlagen .

1 5 19 . 3 bueh sen von Brunswig z u fah ren 111 . g . h . a rm
bruste al le von H alberst. geinWernig . gefüh rt . G raq nthers

bueh sen.

1 52 2 1) dem S ch reiner degken auf die buehsen ungever

12 gemach t.

1 525 . 1 4 11. v o r 6 H akenbuebsen. 8 fl. dem armrusterer

vo r 10 neue armruste dem armrusterer vo r 60 pfilen z u stigken.

1527 . 2 buch senreder an die gros sen buch sen vf die gro sse
bugse m. g . 11. gemach t w iegt C t r . dem tuppengiesser z u

S t o lberg von der Fo rm dar in di e groszen Kugel n goss zn ge
rechnet vi 40

1537 . G raf A l b rech t ’ s buch sen gebesser t.
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Nun fol gt das ausfuhrl icbe Inventar i um von ci rca 1545 :
F el tgeschütz furm ober s ten them ‘

/z K arthaune, 1 N ürn

berger N oth sch lange, H erz og Jorgen F eltseh lange , 1 .
B raun

schweigisch e Fel d sch l ange ,
1 R egensteinisch e H albsch lange , 4

B raun schwei gi sche H albscblangen ,
2 R egensteini sche Quart ier

s ch l angen , 2 Quartiersch langen zubrochen s tehen b in der der
ku chen

,
3 S teinbuch senn der e i ne gro s s l iegen vtim wah l].

In s Buxmeisters Kammer 3 S ch erfentiner buxsen of

bogk, 4 S eh erfentiner mess inger buxsen i n laden wieget igl ich
1 C t r . 1 feurmorser, 49 d oppelhaken buxsen i n l aden 204 ge
meine hakeu buxsen i n l aden , dar un ter 19 v. der Harzburg ko

men, vud 50 s o l len 111 . g . h . gradWolfi
‘

en al lein geboren , 12 ha lbe

haken buxsen i n l aden , 5 9 hantrobr mi t 2 5 puluerh orner, 8 haken
rohr ohne l a den , 1 S ch rotfass u. 1

‘
/z tunne vo l eysen Kugel Z u

K arthaunen n ot und feltsch langen, 84 bleien kuge l Zun feltsch lan
gen, 48 dgl . mi t schröten Zur notsch langen,

46 dgl . Zun R e

genstein. d rien buxsen
,
104 dgl . Z um B raun schwei g. halben

schl angen , 3 7 dgl . Zun 2 falkenetlein vfi
‘

m graben
,
60 dgl . Zun

sch erfentiner buxsen i n der kamm er , 1900 dgl . Zun tuppel

haken , 1800 kugel n zu gemeinen bakenn
,
600 dgl . Zun haut

rohrenn ,
20 steinen K ugelnn Zun s tei n buxsen , 5 stvrm K u

geln. I m p ul uerg ew e l b (grawen t o rm). t uune Han t

buehsen puluer ,
tunnen haken puluer ,

3 tunnen K arthaun

puluer, 2
'
/z stugk H artzgriden. (Au ß erdem Sa lpeter un d ver

schi edenes G erätb.)
V ergleich t man d ies V erzeichnifs m i t den fruh eren, so er

gib t s i ch n ich t al lei n e ine bedeu ten de Vermeh rung des G e

s chutzes gegen fr üher , s on dern es zei gt s i ch auch e ine wesent

l i che Ver änderung in den Namen . D ie T arrafsbuch sen ver

schwi n den gan z ; dagegen tr i tt d a s am me i s ten ver tretene G e
s chlech t der Fel d N oth Halb un d Quartiersch langen auf.

Es war n ich t meh r b l o s Po s i t i on s sonder n auch F eldgescbutz .

Zwar i s t ni ch t genau bekann t , oh es au swart s al s Fel dgeschütz
geb rauch t wo rden ; d och is t es wah r schein l i ch , dars d ies 1492
bei der B elagerung von B raun schwei g un d 15 19 i n der bil

desbeimiseh en S t i ft s feh de ges chah . Dagegen ver d ien t bemerk t

zn werde
'

n
,
dars im 1 6 . Jahrb . eigene Buch senmeister ange

s tell t waren .

Sei tdem h ören al le genaueren Nach ri chten uber da s G e
schutzwesen auf bi s auf gan z unbedeuten de Not izen von kleinen
R eparat uren an den G eschutzen

,
un d es i s t fa s t zu bezwei fel n

,

dafs sei t dem i rgen d etwa s Erhebl iches angeschafft w orden
,
al s

v iel lei ch t ei n ige Hand roh re o der Gewehre , obgleich z u den
Z ei ten der G rafen A l b rech t Geo rg und Wol fgang E rns t zu

S tolberg
,
al s o etwa von 1 575 b i s 1 605, das Sch l o ß i n Wern i

ger o de gan z al s Fes tung behandel t wurde. E s erfo lgten aber

au ch keine krieger ischen Erei gn is se , wel che etwa eine Bel age

rung des Sch l o s ses herbeigefüh r t hätten .

War die h o cbste P lateform auf der Ost sei te des Schl os ses .
Herz og Georg z u Sach sen . Ueber d ieses Geschü t z un ten mehr .
War im S ch lo fs

,
nahe der P lateform ; vgl . Note

'

ä

D iese lben stamm en m e is t v on B ü rgern in Wern igerode
und h aben sich in Handschri ft erba1ten . V ie11eich t 40 P fd .

Es scheint d ies e ine Verwech se l ung m i t dem a ls
„
Herzog

Jorgen F eltscblang e
“ bekannten Gesch ü tz, we l ch es aber n icht weg

gekommen i s t, w ie s ich un ten ergeben wi rd .
Bekann t i s t n ur 1 Mörser.

'

H
'

) Amtssch o sser zu Wern igerode.

E r st der drei l‘sigjäbrige Kr ieg br ingt wieder Nach r ichten
uber das Geschütz i n Wern iger ode , aber nur von dessen En t
fernung. S ch lofs Wern iger ode wurde naml ich damals ni ch t be
wohn t ; der Bes i tzer der H arzlande res i d ier te i n S t olberg und

gab jenes ganzlieh prei s . Au ch war da s S enlofs ohne eigent

l i che B esat zung . S o beset z ten es z uer s t weimar’

sch e un d von

1 626 an ka i serl i che T ruppen ; d iese mach ten den Anfan g , das
G esehutz vom S ch lo l

‘

s wegzufuhren. H ier über haben s i ch nun

ver sch iedene gleichze i t i ge Aufzeichnungen erhal ten .

1626
, O c tober, hei ß t es : da s groi se Gesch ütz vom S ch l o s se

hat Obri s t A1dringer geri Halber stad t abfübren l a s sen , wozu
8 P fer de über sand

_

t worden .

Sel b iges Geschüt z sch ie ß t eine Kugel forte 4 Pfd. Es
s ol l d ies Geschü tz vom C hurfurst zu Saxen vo r l angen Ja
ren u fs Sch l o ß vereh r t wor den se in . O hm sol l gn. Herr schaft
1 500 T h1r. dafur geb o ten sein .

“

In dem selben Jah r is t n och von meh reren G eschutzen die
Rede , wel che abgeführt seien , wa s aber n i ch t s i cher i st . D a
gegen ergib t s i ch , dars ein Thei l des Geschützes

,
da s vergra

ben war
,
w ieder au fgefun den wu rde.

1 627 , Jul i , h ei fst es : O hr. L ieu tenan t B ecker ha t ein
gro fs Geschü tz , eine halbe C artaune, so ufm S ch l o ß alh ier ver

graben un d d ur ch V errätberey entdecket worden , mit 18 Pfer

den nach H avel berg gefüh rt.“ Im November hei ß t es : Idem
ha t vom Sch l o ß alh ier 2 F alckonet- S tücklein in der Nach t nach
Halber sta dt Holen l a ssen .

“

1 628
, Februar , wer den abermal s 3 Stück G eschutz ab ge

fuhr t , etzlich Morse1nf) s in d von den Kai ser l ichen abgefüh r t ,
worden .

162 9
, Ju l i . D ie Ka i serl i chen begeh ren n och 9 S tuck vom

Hau se anz uzeigen , wo sie l iegen , un d ha t sie J oh . H enckel lfi )
angeben mu s sen ; s ol l ten gle i ch weggebrach t werden .

E i n wei teres daruber i s t ni ch t bekann t geworden . Nach
d iesen Nachr i ch ten ware an z unehmen , dafs 1 6 — 18 S t uck ent

fernt wurden Nach dem Inventa r von 1 545 waren es etwa
24 S tück grofseres G eschutz m i t Au sschl u ß von Hakenbüch sen
u. dgl . oder H andfeuerwafi

'

en. E s k onn ten a l so n och etwa 6 — 8

S tück vo rhanden se i n ; auch wurde im Jah r 1 636 n och etwa s
für Reparatu ren an G esehutz verau sgab t . D afs aber n och G e
s chutz da sel b s t vergraben sei

,
hatte s i ch in der Trad i t i on er

hal ten und mach te s ich sogar der A r t bemerkbar
,
dars 1664

von der j üngeren L in ie des gr äfl i ch en H au ses S t ol berg n och
An sp rache an die verb orgenen S ch ätze an G eschutz erh oben

werden konn ten . Jedoch war am O rt al le Kunde daruber ver

l o ren gegangen
, wo d iesel ben vergraben l agen . Zu Anfang
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Büfi
‘

elh örner i r r iger Weise fü r die F ische des weinsbergisch en
H elmschmuckes .

D erar t ige heral d i sche C ombinationen auf mittelalterl icben

S iege ln di enen mei s t zur Aufkl ärung geneal ogi s cher P robleme
oder z u r Un ters tütz ung s olcher Hyp othesen ; m itun ter s ind sie

aber auch für un s gan z unver s t ändl ich geworden .

D ieses S i egel der Gemah l i n G ebhard ’ s von H ohen l ohe
Brauneck

,
E l i sab eth , vom J. 1 33 1 i s t ein sprechendes Bei

sp iel des soeben G esagten . E s i s t b i s j et z t u rkundl i ch n ich t
n ach zuweisen , au s wel chem Ges ch lech ts E l isabeth ab st amm te.

D iesem S iege l nach glauben wi r aber , dafs sie ei ne geborne

N eifen war und von den d re i H ifthornern ih res anges tamm ten
Wappen s eben s o nur e i n e s i n d iesem S iegel fuhrte , wie von
den bei den Leopar den ih res angehei rateten Wappen s au ch nur

Wer d iese p oet ischen Licenzen der Stempel schnei der im
M i ttel a l ter ni ch t kenn t , '

der k onn te l ange ve'

rgeb l ich n ach den
Gesch lech tern fahn den , weleh e s o l c h eWappen gefüh r t h aben !

F.-K.

S . A l brech t , Nr. 9 13 und meine m ittelalterl . F rauensieg el ,
Nr. 9 .

Zwe i Wappenb i l der im S ieg el i'elde kommen bekann t l ich zu

we ilen vo r, z . B . auf m e inen F rauensieg eln N r. 4 und N r. 66 (letz
tere s i s t durch e inen Dru ck feh ler im C orrespondenzblatt von 1866 ,
N r. 4 , S . 25 al s Nr. 67 b ezeichnet) und auf dem S iegel G f. Hugo ’s v on
Bregenz v . J . 1300, vergl . An zeiger v on 1863 , Nr. 1 , S p . ö . Wäh

rend au f den b e iden F rauensieg eln b e i d e Wappen bekann t s ind ,
i s t imm er n och das z w e i t e Wappen , der g ekronte Löwe , auf

dem S iege l G raf Hugo’ s rath selh aft.

E x cerpte aus Bresl auer S tadtbueh ern , bezug l ich der

P rivatal terthümer.

(Fort setzung .)

74 . 1 457. vj p . Letere. C omr. E yzenreich ’

s Nach lafs : czwu

Passional ia m i t R otem l o sche vbirczogen , eyn b uch cum
sermonibus von den geczeiten des Jares mit weyssem
l o sch eyngebunden. vud eyn buch cum quibusdam gestis

R omanorum i n al der sch ri ft vnd eyn vi at i cu s secund um
R ub ri cam Bohemieam.

“

75 . 1 459 . i iij a. Letare. Han s G locz’

s Nach lafs : czwey sil

berynne furspan vud xv r inge vnd ein si lberener lefiil
vud 1

‘
1
'

z s cot perlein czum si lberen furspan. 111j s i lbe
rynne leifil , v r in ge vnd 1 ‘

/z scot per l i n . l
_] silb .

fur

span vud ein gor tel vii eyme r o ten B orten m i t guldenen
steyfl

"

en vnd vij r inge, ein si lb. leifil vud 1 11. sc o t per l i n ,

ij silb. furspan vnd ein vorgol ter silberener gurtil ufi
'

ein r o t b o r ten m i t gol de einget ragen , eyn Rin g m i t cyme
D yamant, ein kopperener r in g, ein silb. lefli l vud sc o t
p er l in . 1j silb. furspan ,

vj gul den r inge vud j koppe
rener r ing vnd j silb. r ing

,
ein si lb. leffel vnd scot

p er l i n .

“

1461 . vj p . A sc. domin i . «E in (K i r chen) B u ch fur 15 G ld.,

ein Umbrale fur 4 G l d.
1460. vj p. Exaud i . „czwene silb. gortil , eyne si lb. schal e‚

‘

ein silb. coppch en, eyn C orel len pater n o s ter, eyn perle
bendelen

, eyn bloen man t i l , i ij silb. loffil , eyn sil b.

schei de, czwu czene s t ande.

“

1461 . ij p. P alm . „xxij p ferde, die do cziben, vnd ix fol
1en xvj mr. hel ler . I tem xiij kwe, die do nucze se i n vnd
vj kelber x mr. den. Item l xxxv sch ofe x mr. den. Item
xvj gemeyne sweyne vud vi ij halbejerige ferkil nj mr.

den.

“

1461 . 1j p . Palm . „Item j beslagen furwagen, Item j c ley
nen beslagen wagen , I tem j ger ingen vnbeslagen wagen.

“

146 1 . 1j p. P alm „I tem eyne ger inge brewpfanne , I tem
i ij B utten , I tem ij t is che, I tem ij Spanebette, I tem ij zu

braeben k ochen almareyen, Item j teigtrogk, I tem j p u t
terfas, I tem i ij E sche zurM i l l ich

,
I tem zown Pisahczell en.

“

1461 . vj a. Omn. 8anct. „j pfert, j rock, j m ant i l, j drabe
gesch i r re, j swert, j armbrost, j schüt , j yope.

“

1462 . 11j a. Valent. Mgr. D amianus H itfel t vermach t dem
kreuz s t i ft „eyn buch i n der E rczth eye gen an t der Con c i
l ia to r l itium med1eme

,
das mgr . petr u s

, padubanens is ge

nant
,
gemach t h at .“

1462 . vj a. Ass. „eyn si lberen gortil obirgult m i t Xi l 1j

gurtspangen ,
sencki l vud ringk , r o t vud wei s b orten .

I tem eyn silb. gortil vorgo lt m i t lebiskoppen vii
‘

eyme

r o ten b or ten m i t xvj spangen , senckil vud ringk. I tem
eyn silb. gortil m i t vj spangen , senckil vud ringk vff

eyme rymen I tem i ij quartkanne, I tem j t0pkanne,
I tem v czinen schussiln ,

I tem viij czeuen schussiln, I tem
i ij salsirch en ,

I tem ij quartkannen ,
I tem topkanne,

I tem ij czinen schussil
,
I tem ij czeuen tel ler .

“

1464 . vj a. Nat . Mar . Gu t Woysch icz auf 600 M ark ge
schätz t .
1462 . i i ij p . Andr . „czwene si lb. B echer , X111

_] silb. lefiil ,

eyne silb. s ch ale
,
ein si lb. s chei de, die czwey gro sse silb.

Messir
,
der frawen ger ingen silb. gorti l , den Mannegor

t i l vud degen
, die czwey si lb . p acem m i t den Bewteln.

“

1463 . sabb . a. Anth onu. „ da s mer ten T empilfel t , gol t
smedgesel le etwenn bey Hein r i ch falken s tein ,

Im eynen

gul den R ingk habe gemach t, vorsaczt m it dreyen steynen ;
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der mi t tel s t einJachant, der ander ein turku s, der dri tte
ein granath .

“

vi p. Val . „
E rbe m i t der B angi l“ (cf. 1493 vj a.

Ocul i). (lib . Ingrossatioris).

1467 . vj i n die S . Augu st . „eynen s i lbern gortil m i t ey
nem grünen B or then . I tem fir elen swarcz S ammoth zen

ermi ln. I tem drey bal len cleyne leynwanth vud ij bal

l en hanttuch er. I tem czwey sech swochen leynloch swe

biscber leynwat vud eyne gro se seyden kolth e von Sony
ler taii t. I tem ij Banglach , dy man In den S toben vm

me h enget In den S ech swoch en. I tem czwu kalni sche

b ade kappen dy n och new sei n . I tem czwene seyden

s lewer. I tem j Rawen tept. I tem i ij bette. I tem vj
gr ose czeuen schussiln. Item i ijBemische s lewer.“ (S chop
penb .)
1468 . sabb . p . Om. Sanct . In einer L ade wir d .gefunden :

zcwelfi
"

si lberyne Ewige obirgolt m i t steynen die da ge
r inge woren. I tem ij silb. ryuge an einer snwre , eyn

silb. l effil . I tem etl i che s i lbern geringe h eii tlen
I tem eyn B uch s taben mi t perleyn gehafft , I tem eyn pa.

ternoster von Ge len aytstayn.

“

1470. b ona quin ta fer ia. „ drey perl in bendel in , ein per

l in rendelin vmb die hawbe, ein b er li n bendel in m i t fiet

tirl in
,
eine gul den hawbe , czwene s i l berne gortil , eyne

s i l berne schal e
,
ein silberen leifil

, ein silberen teglieh gör

til
,
eyne silberen s cheide ,

czwe pater n o s ter
, ein korel

len vud eyns von börnstein l eymotb, lei l ach , czi

chen
, pfule, k o s sen , k ol ten , teeklaeb, pauklach , vnde al le

ire cleider vnd frewlich geh ende vud auch d rey silberen
pacem
1470. 11j p . Jub i l e inen G orti l uff einen swarczen b orten

geslagen m i t u m spangen vud dorczu senkel vud Rinke,
al l es obirgolt. I tem j G ortil ane senkel vnd ame R inke
vff ei nem Roten b or ten m i t xxj spangen . I tem j swarcz
patern os ter. I tem j perlen bendicben I tem ij B emi

scbe sloer. I tem drey czappe. I tem ij par S ammot er

mele. I tem hunder t xlvij silberiu c leins knewiii l . I tem
xxvj gol den Ringe vud i ij vorspan silberynne , obirgul t.

I tem j G ortil vii
"

cyme Roten b or te m i t vj spangen ,
d oreza eyne Rinke vud j Senkel . I tem eyne si lberynne

ta s sche. I tem j si lberyn scheide m it senckeln. Item j
per len Bendechen. I tem ij C orellen patern os ter vud ein

pa tern o s ter v on Bern s tei n .

“

1473 . ij a. Marg. M ichel O picz der kanneng iefser ver

set z t : „xvij spillen, I tem x hengelstein. I tem ij gro s se
bengi l z u toppen . I tem ij zu ha lben teppen. I tem x
fei len . I tem d r u eysen vnd d rey sch ill ige. I tem j rat
vnd j crewz . I tem eyne woge vud ij bl os ba lke. I tem
l i re fo rmen. I tem die andern formen

,
die z u dem wergk

czewge geboren , neml ieh kannen fo rmen vnd s chus sel
formen . I tem j anebos . I tem die h emmir. I tem ii ij
schuhe eyaen vnd da s ander cleyne gerethe , da s dorczu

geber t . I tem einen teg il vud einen mor si l . I tem j clein
k0pperen töppelein.

“

1474 . 11j p. R em. N aeb1afs des Arz tes D r . Job. S chone
von der Landishut : N eml ich czwei tei l des m ei s ter s
Auicenne vnd su st noch C zeh en bucher in b rete gebun
den. das er s te h ebit s ieh an Quoniam ut a i t medicorum

p r incep s
,
da s an di r i n hoc li br o , da s dr i t te C i rca l ib r o s

tegu i , das firde Wilhelm i de placencijs , das funffte de
Cephalea , da s sech ste C i rca C atharum ,

das sibende E go
ver o in tendo , da s ach te s i n on es set flegma, da s N ewnde
R enerendissimo in Ch r i sto patr i , da s C zeh ende Ii] ium

med1c1ne. I tem p sal ter i um . I tem die an dern heben sich

al so an E cce R ex tuus. I tem v i ta brev i s ar s l on ga .
I tem ein ander v i ta breuis. I tem C i r ca inicium pr im i
l ib r i Meterororum. I tem R h etoriea est sciencia.

“

1474 . sabb . a. p alm . „O zum irsten sal al les nachgescbre
bene gerete und nu sre t bey vud i n dem hawse b leiben

,

nemlich en all es
,
wa s do nage l fes te, wedefeste vnd ertfeste

i s t . I tem a l le han gende leuch ter i n al len gemaehen, die
i n dem hawse s in t . I tem al le S torczen uii

"

al len offenen

vud brantreiten vud cr ooken , die dorynne s in t. I tem
a l le G lasefenster vud andere fen s ter von pap ier vnde

permynt a der plostere i n al len gemach en, die d o eiserin

o der h olczin sein . I tem czwene T issch e
_
in der S tob en .

I tem einen T i sch im hawse. I tem ezu izlieh em tissche

eyne sedele . I tem der s tei nen Ti sch in dem h ofe vnd

der S teinyn fisch trock. I tem a l le b o ten
,
die man aw s dem

Kel ler nich t brengen mag vnczulegt. I tem da s bantie s
in der S toben . I tem die p resse i n dem hawse mi t dem
gereth e da s dorzcn geh oret. I tem al le S panbette , d o

rynne die ges te gelegen haben in der ga s t kammer .
I tem alle kes sele, die in dern hawse s i nd , vnd n ich t ein
g ecleibit sei n .

“

1 474 . vj p. E g id. „hantmölch en
“

(l i b . Ingrossatoris)
1475 . i i ij p . V in o. K retschmerhaus : „xij firtel

,
11j b ö ten ,

ij ach te], x kannen , ij eckste
,
ij tragezober, vi ij kali er

mu lden
,
v spanbetten vnd al l is kaehengerethe al s Spisse,

r o s te , kessil vnd v1j tegil , i ij almern , i iij ti sche ,
eyne

tofiel
,
czwu sedeln vud beneke a l s v i l czw eynem c ret

sehemhawse geb oren
,
eyn becken , eyne kolscbawii el

,
ij

sch orschawii
'

eln
,
1j gabe l n , eyne eyserne k rucke , euch

al le nai lfesten
,
wedefesten

,
ertfesten vnd g lasefenster.

“

1476 . a Pet r . ad. vinc. Für 40 Gul den sol len die T e
stamentsvollstrecker kaufen : „ ei ne summate kas i l m i t al
lem gereth e. dorczu auch ein messebuch vud einpacificale.

“

1476 . ij a. Petr . ad vinc Lenhar t D ach s i s t in da s (städti
sche) weinhaws geczogen vfi

‘

M ichael i s d i s Jores vud ha t
empfangen von mati s p ucher , da s die s ta t angeh oret : O zum
ers ten i i ij becher vud i ij schalen silberen

,
haben an ge

w ich t vj mr. une 2
‘
lz s co t. I tem j gro sse stunde vnd 1)

d e ine. I tem ij t0pkanne. I tem n viij quartkannen. I tem

xvj hal be quartkannen. I tem i ij quartirlein. I tem eine kop
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pere ohme von m quarten I tem i ij wennich en vud

v ij schaff. I tem i iij gro s r o ren vnd i ij eleine , do man
wei n m i t czeppet. I tem vngeferli ch

‘

/z l oge thoen . I tem
i n der kuche j kopperen t op . I tem j czene h autfas.

I tem v l ange tafiln vud v t i s che ,
v sed i l u . I tem die

l ade
,
do man d a s gel t eingelegt m i t czweien furlegenden

slossen. i s te lenhar t 8equenti ann o est captiuatus a

T urcis et abductus p rope V i l lach .

“ E r sol l 16 Quar t
“"

alschwein“ fü r 1 ung . Gul den und 12 Quar t Malma
sy

“ für 1 ung. Gul den s chenken . (Umsch lag des l iber
excessuum) .

1 477. vj p . Letare. em V orspan m i t e i nem ploen za

ph i r uff e i nem wei ssen pfawen m i t ”

ach t per l in“ fiir 15

G l d . ver set z t .
1478. vj a. Palm . C zwe heidenisch lei loeh vud ein bei

deni sch t uc11.“

1 479 . vj. p. E gid. „Eyn schar l ach r o ck. I tem czwene

r ote r o cke, eyn bloen man tel , czwu gro sse czeuen schus

seln
,
czwene r inge, czwe p a r h eii tlein, eyne kor se, eynen

silberen gortil , eyne hawbe von eynem gul den S tu cke.

“

1486 . ij p . O cul i . I r gr o s gelobirt berl in bendel in .

“

(S ch öppb .)
1490. vj v i g. Nat . Ch r i . Mel ch i or V ngerotben h erech

net die seiner T och ter Anna
,
wel che den N i ckel R en

ker hei r atet , gegebene Au ss teuer : „ hun der t vnd sibenczig
gul den vng . z u E bgelde. I tem meh ir h at er empfangen

ein en tyli tcz m i t S il ber beslagen v or xij gul den . I tem

so ha t em och meyn weib Z wu S i lbern schalen z u sei

nen eren gelossen vud eyne marg ‘ S i lber
,
wel ch s al l is

n i ch t i s t wedir worden,
funff vud czwenczig gul d . I tem

m eyn weyb bot der
'

T oeh tir v or eynen hawsroth gege

ben zum er s ten eynen bloen lossatcz mantel v on czwelii
‘

elen
,
die ele vo r eyn gul den vug.

,
vnd dy lossatcz kur

[3en dorvndir vo r czwel ii gul de
'

n vng. I tem eynen b raw

nen r o ck von czwel ii el len , die ele vo r eyn gulden vug .

I tem eyn grwnen Rock von X1j elen
, ye czwu elen vor

v or eynen gulden vug . I tem eynen bloen r ock vo r funii '
gu l d . vug . I tem eynen mewen kunickelen pe lez vo r sech s
gul d . vug . I tem eyne G rutczkurßen vo r sechs gu l d . vug .

I tem eyne sammeth hawben von gul den s t ucken vor newn
gul d . vug . I tem eyn r o ten har ri s r ock vo r d r i t tehalb gul d .

I tem eyne braun e sammeth awbe vfi
‘

den gelen bodem

vo r czwene gul den . I tem eyne grüne hawbe m i t gol de
gewurch t vnd e ine r o te hawbe m it s i lber vnd eine ge

rurt e die vor d rey gulden vug . I tem eyn p er len k ol

l i r von newn S chkoten v o r virvndczwenczig gul den . I tem

ein ring len vmb die h awbe v or newn gul den vng . I tem
ein G urtel v or czwenzig gul d . vug . I tem eyn tegl ich en

gur tel vo r funii‘ gu ld . vug . I tem eynen trewringk vo r
fund

“

vud czwanczig gul d . vug . Item eyn par Sammet
ermel vor virczehn gul d . vug . I tem ein p ar groe Taf

fan t ermele v o r d rey guld . vug . I tem czwee gro s se

(S ch l ul
'

s folgt .)

A l w i n S c h u l z .

bet te vud ein pflawmfederen bet te vud ein pfiawmfederen

pfoel vud czwe pflawmfederen kwssen m i t cz ichen vud

a l le vo r d reis s i g gu l d . vug . I tem e in koral len pa tern o

s ter vor czwene gul d . vng . I tem ezehn czwi ll iche t isch
1oche vud czeh en czwill ich e handtueher vo r czehen gul

den. I tem czehen gro sse leyl och z u d reyen weben obir

yr bet te vo r fund gul d . vug . I tem eyn par heydnische
leylach vo r ach t go l d . vug . I tem eyn deckelach vud

eyn tawffgeldich en vo r czeh en gul den . I tem da s wei sse
oleine gereth e vo r al l i s samfit czeh en gul d . vug . I tem
eyn becken vo r S i ben firdunge . Summa ccc c° lxx gul den .

“

104. 1 49 1 . i iij p . Jub i l . O ch die sehalawne
, die sie vo r Ir

gehab t vii dem B et te.

“

105 . 1493 . sabb . p . trium R eg . teppte ,
Banclache , pfole,

ko s sen trawringk, badecappen, h emde.

“

106. 1493 . vj a. O cul i . teppicbt, vmbeh enge.

“

107. 1495 . vj p . V ino. m i t a l len glasefenstern ,
Ouch m i t

S echs S panbetten vud dreyen tysch en die in der gro ß en
s t oben steen vnder den ifenstern gegen der ga s sen wer t s .“

108. 149 7 . 11 p . Ocu l i . „Zwe pacifical ia silberene
, ein kew

li ch s mi t e i nem p r i l len vud ein crewcz .

“

(S ch oppb.)
109. vj p . L au r . „K och engereth e, pfannen , fiscbtegi l , Messene

lewchter, s tehende vud hangende
, pacificalia.

“

(S choppb.)

Wo die Quel le n ich t ausdrucklich angegeben
,
is t da s Ex

cerpt den L ibr i s exeessum en tn ommen .

B r e s l a u .

D ie D urer
’
sch en Portrat -Z ei ch nungen zu Berlin,
Bamberg und Weimar.

In H eft IV der von L u tz o w ’

seh en Zeit schr i ft für bi l
dende Kun s t i s t einer uber die obengenannten S t ädte verth eil

ten Reihenfolge b i sher unbean stan det der Hand D ü r e r ’ s zu
gesch r iebener P o rtr ät-Z eiclmungen die E ch thei t i n e iner Wei se
abgesp ro chen , die es jedem , der darüber ei nmal seine Mein ung
geäu ß er t , fas t z u r Ehren sache mach t , d iesel be naher zu be

gr unden . Ver suchen wi r , i n d ieser F rage der Wah rhei t un s
m i t Bewei smi ttel n z u nahern

,
wel che al lein im Gegen s tan de ent

hal ten s in d .

T hatsach e un d n i ch t Sage
,
wie sie am ob en angefuhr

ten O r te bezei chnet w i rd i s t z umach s t
,
dafs um die M itte

des vor igen J ahrhunder t s im Nach l a sse der au sges t orbenen
N urnberger Pa tr i z ierfam i l ie der Pfintzing zwei B ände m i t der
Meh rz ah l nach leich tskizz ierten Zei chnungen zu Tage kamen ,
worunter s ich B il dn i sse mancher Per sonen befan den , die D ürer
im T agebuch e über seine Rei se in die N ieder l ande erwabnt

un d von wel chen er zum The i l au s d rück l ich ber ich tet , dafs er

sie gezei chnet habe ; dars wei ter d iese B il dn isse nach zweima l
wech sel ndem B es i t z , in wel chem sie fast eben so unbeach tet

l agen , von dem bekann ten A rch i tekten v o n H a l l e r entdeck t
wurden , wel chem in ders un ter Ums tänden , die b i s i n al le E in
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zelh eiten dem G edäch tnifs bewah rt geb l ieben , der eben s o be
kann te Samm ler, Hauptmann v o n D e r s c h a u im Erwerbe zu

vo rkam . D ieser üb erl ie ß n och vo r sei nem Tode ei nen Thei l

der getrennten Zei chnungen dem B iographen D ürer ’ s , J. H e l

l e r zn Bamberg , s o dafs im Auctionskataloge des Derschau
schen Nachl as ses 11. J. 1825 nur n och 15 Nummern figurieren,

die insgesammt fur 206 Gul den z uges chl agen wurden . S pater

gel angten d iese Z eicbnungen durch Kauf und V ermacbtnifs an
ih re gegeuwartigen Aufbewah rungsor te. Mul

‘

s auch das eini
germaßen geh eimnifsvol le Dunke l , wel ches H ell er in seinem
B er i chte uber di esen Fun d verb re i tet, auffa l len , indem er b i s. auf
seinen die betreffen den Namen ver schweigt , s o i st der G rund
davon nur i n der v iel lei ch t ubertriebenen Rück s i ch t a uf die
zum Thei l n och leben den Per s onen z u s uchen .

B es ser a l s au s Hel ler ’ s B er i ch t i s t un s die Sache au s dem
Mun de eines anderen For scher s jener Z ei t , des K unstauctiona
t or s A . B örn e r , verbürgt, wel cher , unpar tei i scher Zeuge des
ganzen Verlaufs , die bei den Genann ten l ange genug über lebte,
um un serer E rk und igung genaue Auskunft geben z u konnen.

Es leben auch jetz t n och z u N ürnberg Per sonen , we l che die

früheren Sch icksale der Zei chnungen m i t eigenen Augen ver

fo lgt haben .

D ie T hatsach e i s t an s i ch auch s o unverfangl ich un d t ragt
so wen ig z ur Ent s chei dung der schwebenden Frage bei , dars
eine Anzweiflung der sel ben nach en tgegengeset z ter Sei te h in
den Verdach t erweckt , man sei von vorn herei n en t sch l o s sen ,
um d ieselbe verneinen zu können , sie m i t S tumpf un d S tie l
a u sz u t i lgen .

D afs wegen der i n den B üchern vork ommenden Namen
dama l i ge L iebhaber , wel chen das U rth ei l z umach s t zufiel , auf
den Gedanken k ommen konn ten , sie m och ten von D urer h er
rüh ren

,
l iegt nahe ; die neuen B es i t zer hatten ohne Zwei fel

d oppel ten G rund
,
ihnen einen sol chen Ur spr ung zu vindicieren.

Indefs kan n ein U rth eil au s einer Zei t , i n wel cher der E nthu
siasmus die Kr i t ik n och ent sch ieden überwog

,
ni ch t seh r in’

s

G ew i ch t fallen . Beach tenswerth er i s t sch on , dafs, aueh se i tdem
die letz tere e in ige Fo r t schr i tte gemach t , kein Fo rscher da s
anfängl ich a ufges tel l te G u ta chten bean standet hat . E s mufste
b is dah in er l aub t sei n

,
wo auf d iese Zei chnungen die Rede

kam
,
sie e i n fach zu cbarakterisieren un d ih rem Gehal te nach

zu würd igen . Jetz t s i nd sie angezwei fel t un d al s Fäl schung
darges tel l t ; i h r En ts tehen i s t einem ab s i ch tl i chen Betruge zu

geschrieben und ihre Behand lung w i r d künft ig meh r Aufwand
erfordern , al s im Z usammenhange m it den üb rigen Werken

des Mei s ters i hre Bedeu tung v iel le i ch t verd ient .
D afs von D erscl mu und Hel ler kein Bet rug ausgegangen ,

verbürgen die M itt11ei l ungen un seres obengenann ten G ewährs

mannes , gegen dessen Wahrhaft igke i t se ine n och zahl re ich
lebenden , d urch ganz D eu tsch lan d zers t reu ten Freunde n i ch t
den ger ingsten Zwei fel au fkommen la ssen werden . D afs die

Fäl schung, wenn ei ne solche vorl iegt
,
überhaup t n ich t dem 18.

Jahrhunder t a ngehö r te , beweisen die Un ter sch r i ften unter den

zer schn i t tenen un d wieder aufgez ogenen
eine so lche in Fac s im i le.

Wir geben

Fü r Le ser d ieser Not izen
,
wel chen der Aufsatz in der Zei t

s ch ri ft für b i l dende Kuns t n ich t zu Ge s ich t gekommen se in sol l te
,

mu is h ier w iederh o l t werden
,
dafs ein The i l der Ze ichnungen , un d

zwar gerade der h ier v orzugswei se in B etrach t kommende
,
we l cher

nach I— l e l ler
’

s Angabe dem zwei ten der au fge fundenen Bücher an
gehörte , s ich n ich t mehr im ursprüngl ichen Zustande befindet.
D ie darauf m i t Kohl e oder Kreide geri s senen Köp fe s ind von un

be fugter Hand , doch m i t mögl ich ster Schonung der Umri sse, aus
geschn i tten und auf ein neueres Pap ier aufgezogen

,
die Unter

schri ften , w ie bi sher angenomm en worden
,
nach den al ten eben

fa l l s erneuert und unterg efiig t.

Jeder Sch r i ftkund ige w i r d erkennen
, dars diese Zuge, wie

H ell er gan z r ich t i g urthei lt, demAnfang des 17 . Jah rhunder t s
,

und n i ch t
,
wie un ser Gegner ann imm t

,
dem letztverflossenen

angeb oren . Wir bemerken h ier bei läufig n och , dars die V er
kebrung des Namen s J o a c h i m in J o cba im und andere in

d iesen Unter schr i ften vorkommende Wen dungen auf eine no ch
frubere Zei t verwei sen . Sp äteren Datums, wie uberh aupt sorg
fal t i ger ausgefuh rt, i s t frei l i ch die Un ter schri ft un ter dem B ild
des Ab tes M e l c h i o r P fi n t z i ng , was s ich i n ders leich t er

k l ären l ä ß t ; denn es war G run d genug vorh anden , d ieses ein s t
hochangesehene M i tgl ied der Fami l ie längere Zei t im Verkehre
der let z teren z u erhal ten und ein mindes ten s al s authen t i sch
angesehenes Portrat dessel ben nach t r ägl i ch m i t einer hüb schen
Un ter schr i ft z u ver sehen . Al s wesent l i ches Moment i s t h ier
au ch ferner hervorz uheben , dars die au s D urer’

s Zei t woh lbe
kannten Wa s serzei chen : die gr o ß e Kr one

, der O chsenkopf, der
Bär 11 . s. w. i n den Handze ichnungen wiederkehren .

Aber für die Haup tfrage i s t es am En de gleichgül t ig , oh

der B etr ug ein Jah rhundert früher o der später au sgeführ t wurde.

Wir wi ssen , dars schon vor dem Jah re 1600 zu Nürnberg wie

an derswo auf die L iebhabere i rei cher Kun st samm ler eifr ig spe

kul iert un d n amen tl i ch auf den Namen D urer’

s durch F älschun

gen manch erlei Ar t gesünd igt wur de. Doch r i ch teten s i ch
sol che Spekul a ti onen

,
sov iel w i r davon er fahren

,
au ssch li e ß l i ch

auf l ohnen de Z ielp unk te
,
die gefül l ten B ör sen reicher n ieder

ländisch er Hande l sherren
,
die G nadenbezeugungen mach tiger

Fo r s ten u. s . w D afs jemand , wenn auch n i ch t gr o ß e , d och
oft wiederh ol te Veran stal tungen so ll te get r offen haben , um da
m i t ia da s Arch i v einer berei ts i n Abgang kommen den Nürn
berger Patr i z ierfam i l ie z u gerathen ,

v on wel cher im üb r igen

auch gar n ich t bekann t i s t
,
dars sie jemal s auf da s Sammel n

von Kun s terzeugn i s sen s i ch ver legt
,
is t schwer denkbar . D och

waren diese Porträtzeiehnungen v iel lei ch t eben zu mangelh aft
,

um wei ter dam i t z u gel angen . D iese F rage führ t un s er s t der
Sache n äher .
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In al len Nachahmungen D urer’

s , gemal ten wie gezeichne

ten
,
sowei t sie die Ab s ich t der Fäl schung in s i ch sch l ie ß en

,

deren ni ch t wen ige auf un s gekommen s i n d ,
bemerk t man da s

B es t reben , dur ch kun s tvol le Ausführung z u er set zen , was die
kün s tler i sche An lage verm i ssen l iefs . Wie es bei ähn l ichen An

las sen gewöhn l i ch der Fal l , man ahm te A eufserl ichkeiten ,
vor

al lem gew i s se V i rt uo s i t äten nach , wie der Mei s ter sel b s t sie

hi e un d da in seinen Werken , gle i ch sam zu seinem eigenen Be

hagen
,
wal ten l ie ß , un d ersetz te i n d ieser B ez iehung durch anend

li ch en F leifs un d langj äh rige U ebung , wa s v or dem A uge des
wahren Kenner s er s t a l s leich tes Sp iel der Laune Gnade fin

det. D iesem B es treben verdanken wi r jene C hristuskopfe mi t
fein ges tr ichel ten L ocken , jene bun ten Vogel m i t wei ch auflie

gender Feder decke u. s. w In jedem Fal le such te man woh l
der Kun s t des Vorbi l des moglichst nahe zu komm en un d ih re
E igentbuml ichkeiten ohne S parni fs anzubr ingen ; aber F al schungen
herzu s tell en , die fas t i n a llen S t ucken v on der er st reb ten O r i

ginalität abwei chen , un d Nachahmungen für ech te Arbei ten au s
z ugehen

,
wel che

,
als sol che bet rach tet

,
m i t Rech t vo r an deren

den Zwei fel her ausfor dern , set z t i n den Ver s t and gewi fs ei nes
jeden B etr üger s gar z u ger ingen G l a uben .

D och w i r haben gar n i ch t nöth ig ,
e inen B etrug vorauszu

set zen
,
um die Unech thei t der h ier in Rede s tehenden Zeien

nungen darzutbun. Wer Gelegenhei t gehab t , in die kuus t le
ri sch e En twick l ung D eut sch l and s b i s z um Ausb r uch des dreifsig
jäh rigen K rieges tiefere B l icke z u th un ‚

weirs , wel che beden
tende und z um Thei l sel t same Rol le darin D ürer sp iel te , ob

woh l ja von e iner durch ihn ges ti fteten S ch ule nu r in beding
ter Wei se die Rede sei n kann . Sei n gro ß es Ver d ien s t war
un ter anderm

,
die Kun s t au f da s b i sher z u seh r vernach lz‘i fs igte

S tu di um der Natur h in zuweisen und in seinem Werke über die

P r op o rt i onen des mens ch li chen K ö rper s eine Anwei sun g daz u
zu geben . S t at t der Natur aber begann man

,
ein sei t ig den Vo r

sch r iften des K unstl ers zu folgen un d d iese a l s abschliefsenden

C anon al ler Fo r schung au fz us tel len . Man h iel t
,
namen tl i ch

sei t der Sammele i fer s i ch vo r zugswei se auf se ine A rbe i ten ge
worfen ,

den Verkeh r mit d iesen fur da s h eilbringendste Stu
dium,

copierte sie in jeder , oft auf die un s inn igs te Weise ,
in

dem man H ol z s chn i t te i n S teinhauerarbeiten
,
Kup fers t i che in

G l a smalereien umset z te u s. w.

‚ Wenn sie an s i ch n ich t z u
bedeu tungsl o s waren

,
k onn ten wi r ei ne Men ge von Experimen

ten d ieser Ar t b i s nach Frank reich h inei n n achwei sen . N ich t
sel ten entwandte man Mo t ive au s D urer’

sch en C omposi tionen zu

e igenen Ausfüh rungen , und s o wäre es ja denkbar , dafs ein

K unstbefiissener spä terer Z ei t
,
dem die Aufzei chn ungen un se

res M ei s ter s au s seiner niederlaudisch en Rei se oder etwa s An
deres i n die Han de gerathen,

auf den E in fal l k am
,
die darin

g enann ten Namen du rch Idealportrate ei gener E rfindung zu

i l l u s trieren
,
und

,
indem er nu r e ine gei s t re iche U ebung beab

'

sich tigte ,
s i ch naeh traglieh i n den Verdach t der F alschung

“

brach te. Au s dem kläglieh en Leb en der Dutzen d -Kupfer s techer
des 17. Jah rb. l ie ß en sich ahnl ic

'

h e Vo rkommni sse nachwei sen .

Fu r d iesen Fal l k önn ten wir nur die fragl i chen B il dni s se
sel b s t um Rath angehen , un d sie b leiben uns die An twort n i cht
s ch ul d i g. D er er s te B l ick zei gt , dars , wie auch die Aufschrif
ten der B l ät ter dagegen sp rechen , h ier keine Köp fe au s dem
18 . Jah rh un der t vor liegen ; eine etwas n abere Ver trau thei t m i t
dem Charak ter und n i ch t a l lei n der geistigen Phys i ognom ie
der ver sch iedenen '

;Epocben weiset sie en t sch ieden auch au s
dem 1 7. zu rück . D ie sch lech testen Arbei ten der erstgenann

ten Ze i t tragen n och einen ak adem i schen Charak ter
,
der un

seren K op ien ganzl icb abgeht . Un d nehmen wi r auch an, d ars
ein Zeich ner des 17. Jah rhunder t s da s K ostum von c. 1 520

b i s z um Fal tenwur f der damal igen S toffe t reu nach zuahmen
ver standen hät te 4 denn wenn die s char f besebnittenen Zeien
nungen auch weni g davon zeigen , die vorhan denen Res te sind
n i ch t s dest o weniger sp rechend un d vol lk ommen unverdäch ti g
s o k önnen w i r d ieses doch n ich t i n B ez ug auf die Ges ichts
b il d ung und den geis t igen Au sdruck vorau s setzen . Nach 1 600
is t i n D eu t sch l and kein Kopf meh r gezei chnet

,
der n i ch t et

Was v on der span i schen Kul t urep oche , die es eben durchge

mach t , i n s i ch aufgenommen h ätte. Von d ieser i st aber wie
de
r
um i n un sern K op ien n ich ts zu finden. Da s s i nd v ielmehr

ganz die Ges i ch ter der R eformationsperiode , die, nachdem e ine

Ze i t l ang die conventionellen burgun di schen Phys i ognomien auf
dem G eseh ich tsth eater agier t , m i t einem Male i n einer Na tur

l ichkeit auftreten
.

un d m i t ei ner Un genier the i t s i ch en tfal ten
,

wie wir sie heute nur sel ten , etwa noch auf dem Lande
, an

trefien. Da s s in d G esich tszuge , die noch wen i g E in druck v on
einer S chule erh al ten

,
aber in ihrer ubermafsigen Weiche s i ch

nach dem b i l den den S tempel
,
i n ih ren mannigfachen Auswueh

sen n aeh einer beschränkenden Regel zu sebnen scheinen und

auch da
,
wo sie eine vorgesch ri ttene Charakterb il d ung reprä

sentieren, nur al s von innen herau s geform t s ieh dar s tel len .

B et rach ten WII‘ z . B . den fas t jungfräul i chen Au sdru ck des

Pr in zen von Anhal t , wie s i cher kei n H ofmann nach 1 550 ihn
m eh r getragen ha t , wel chem v on and rer Sei te die noch an das
Männl i che s tr‘

ei fenden Ges i ch t sb i l dungen der weib l i chen K op ie
als wei teres charak ter is t i sches Zei chen der Zei t entsp rechen .

Fas t jeder ein zel ne Kopf der Rei henfolge li efse s i ch unter der
angedeu teten R ucksieh t behande l n . Wir verz i ch ten h ier darauf

,

wei l w i r spater meh rere der se lben n och nach anderer Sei te
h in zu wurdigen haben ,

bes on der s jed och
,
wei l derar t ige E r

örterungen ,
k aum son s t gepfiogen ,

gegenwär ti g n och '

z u sehr
auf da s Geb iet der subjeetiven An schauung h inuber sp ie len
würden

,
und al s H inwei s auf den gel ten d z u machen den G e

sich tspunkt da s Gesagte genügt .
D och wären wir auch m i t diesem Nachwei se un serm Z iele

nich t v ie l n aher geruck t . E s k önn te ja ein andererK unstler

z u D arer ’ s Zei t d iese K op ie gezei chnet und i rgen d eine mus

s ige Hand s iebzig oder h under t Jah re später sie au sgeschn itten
und m i t bez iehungsl o sen Untersch ri ften ver sehen haben .

U n ser Gegner nenn t d iesen andren K unstler, welcher Zei t
er immer angeh ör t haben mag, einen „gle ichgü l t igen Stumper“
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und wunder t s i ch , dars b i sher n ieman d den M u th gehab t , die
ses au szusprechen . Wir wagen , selb s t nach d iesem Verd ic t
n o ch anderer An s i ch t z u sein .

E s i s t ja wah r , dafs manche der besp rochenen K opfe zu

näch st m i t auiserordentli
'

chen Mangel n i n der Zei ch nung un s
entgegen treten . Aber die F rage is t b i l l i g, ob sie n ich t s i n s i ch
en thal ten , wa s einem b es seren K unstler sie z uzuweisen ermog

l i ch t . Wir haben d ieses von je in der dur chweg n icht ver

d ienstlosen
,
zum Thei l sogar treffl ichen Charak ter is tik der Phy

siognomieen gefunden und m einen auch heu te noch , wenn für
die S chwachen der Zei chnung s i ch erklarende und entschul di

gen de G runde aufs tell en Iiefsen
,
dafs ihre V orzuge n ur z u

G un s ten ih res U rheber s au sz u legen s in d . Was n un diesen

P unk t betr ifft , s o wir d doch jeder unbefangene B eschauer auf
den er s ten B l i ck erkennen , dars es s ich h ier n ur um flüch tige,

fas t ohne Au snahme dem gelegenen Augenbl i ck abgedrungene

Ski zzen handel t , i n wel chen nieh t meh r er rei ch t wer den k onn te
und s ol l te ,

als den S chwerpunkt des Au sdruckes fest z us tel len
,

all es U ebrige einer bes seren Gelegenhei t oder dem An la sse der
Verwendung anbeim gegeben wur de. D ieser letz tere mochte
frei l i ch für die mei s ten Fä l le ausb le iben und s o auch jene n i ch t
meh r gesuch t wer den . Wir sahen abul i che S tu d ien i n Sk i zzen
b üchern neuerer M eis ter , die, wenn sie Dürer ’ s Gaben der Na
tu r auch n ich t besafsen , d och al le V orth ei le der l ängeren E r

fahrung fur s i ch h atten , und waren ihre ers ten Entwürfe gleich
woh l eingehen der behandel t , s o rubrte d ieses daher

,
dars sie

Per sonen vor s i ch hat ten , wel che sie darum angehen k onn ten
,

ihnen z u s i t zen
,

wa s bei den in Rede s tehenden Zeichnungen
n ich t immer der Fal l gewesen z u sein sche in t o der wei l

sie, wenn wen iger Kun s t , auch wen iger S chüch ternhei t besal‘sen,
al s sie Dürer offenbar eigen war .

Doch s in d d iese Zeichnungen soglei ch D urer z uz uweisen,
wenn sie auch einem bes seren Me i s ter angeh ören ? D ie hö ch s te

M eis ter schaft verrath en sie doch n ich t . Vo r al lem i s t h ier
eine Ver s tändigung über d ieses Wort i n B ezug au f D urer er

forderl ich
,
un d es schei n t sel b s t für den vor l iegenden Fal l n i ch t

unnöth ig , auf den Unter s ch ied zw ischen V irtuositii t und jener
K unstvo llendung h in zuweisen , wel che meh r E rgebni fs des Kep i'e3
al s der Hand i s t . Zwar w ir d uns bezeugt

,
dars Dürer im

S tande war
,
aus freier H and einen vol lkommenen Krei s z u

z iehen . Seine Freunde un d B ewunderer ver säumen kei ne G e
l egenheit, ihn mi t Apel les un d wem s ons t n och z u verglei chen ,
und möch ten gar z u gern un s glauben machen

,
dafs a uch er

mit sei ner natürl i chen K unstnachahmung
“ V ogel und andere

Th iere ge tä usch t h abe . Wir konnen s ol chen Aus l a s sungen nu r
en tnehmen

,
womi t die guten L eu te

,
die von der Sache weni g

genug ver s tanden
,
selbs t gern dupiert gewesen wä ren E s

k ommt ja A ehnl iches auch heu te n och vo r . D es K unstlers

ei gene A rbei ten
,
wie s ie vom ers ten E nlwurfe bis zu r let z ten

V ol lend ung au s al len (i raden der Au s füh rung un s vo rl iegen
,

b ewei sen im ( i egenthe il , dafs er k e ineswegs arbe i tete
,
wie z . B .

der Sage nach tainel
,
der mi t angeset z tem S t i ft in e inem Zuge

eine vol l k ommen p ropor t i on ier te mensch lich e F igur umreifsen

k onn te, obwoh l au ch des sen h in terl as sene S t u d ien d ieses
M är chen dur ch aus n ich t bes t ätigen . D ürer wen igs ten s ver

schmähte n i ch t , s t ufenwe ise z um Ab sch l u s s seiner Werke h in
an z us teigen , un d au s den B r iefen an seinen Auftraggeber Jak ob
H el ler in F rankfur t er sehen wir

, wie sauer er oft es s i ch wer
den l iefs , darin s i ch genug zu th un . Es s in d H andzei chnungen
von ihm erhal ten , die i n B ez ug auf Ausführung h in ter den

v or l iegenden Portratköpfen wei t zurucksteben, z. B . die Fech ter
gruppen , die G rundri s se von Wohnungen .in den Pap ieren im
B r i t ischen Mu seum

,
manche er ste Ver suche im vo rberei ten den

Manu scr ip t z u den Pr opo rt i onen u. a.

Aber es i s t h ier n ich t al lei n von M angel n
,
s on dern gera

dez u v on V erkeh rtbeiten ,
V erstofsen gegen die er s ten Regel n

der Natur un d Kun s t
,
d icken H äl sen , verkurzten H interk0pfen

un d wa s son s t n och getadel t worden , die Rede. D och k ommen
eben s o arge Vers t ö ß e in D ürer’

schen Arbei ten vo r
,
wel che b i s

jetz t ohne Ein sp rache ihm z uges tanden s in d . Man bet rach te
z . B . da s rech te Bei n und namentl i ch das Knie an einer Chr is tu s
figur m i t den Leidenswerkzeugen und davo r anbeten dem S tif

ter , Feder zei ch nung in der E sterhazy
’

sch en S amml un g
,
die

B iegung im K orper einer l iegenden un d mi t dem E ll enb ogen
aufgestutzten nack ten F rau , vom Jah re 1501 in der A l ber t i n i
schen S amml ung , die K orper in dem un ter Anwendung geo

-met r i scher Lin ien angelegten E ntwurfe z u einer Dar stel l ung

d es S undenfal les , ebendasel bs t , u. a. Sol che starkere V er

s t ö ß e gegen die R ich tigkei t der Zei chnung
,
die dem K unstler

wie ein l ap su s cal am i en tw i s chen moch ten
,
wäh rend es ihm im

Aug enbl i ck nu r um Fes thal tung der Idee z u th un war, l iefs er
ohne Zwei fel in dem B ewu ß t sein s tehen

,
dafs er sie gegebenen

Fal l s , v ie l lei ch t un ter Z uz iehung der Natur , ra sch werde ver

b es sern können . D ieses v i e l l e i c h t aber n1ufsen w i r betonen .

E s i s t er si cht l i ch
,
dafs Du rer, nach un seren B egriffen , s i ch v iel

z u seh r gewöhn t h at te, au swendig z u zei chnen , und die Natu r

n i ch t geh ör ig b erück s i ch tigte. Da s damal s n och wen ig ausge

b i l dete Model lwesen, die n och immer im Bewul
'

stsein der M en

schen l iegen de G ruudanschauung von der U nhei l igkeit der Na

tur , die z u dureh breoben ja un ser M ei s ter m i t den ers ten An
l auf nahm , moch ten U r sache sein . Ger ingere V erstöfse finden

s i ch fa s t in al len seinen A rbei ten ; ja, es i s t z u bemerken
,
dars

,

wenn er an deren Au sführ ung die Han d legte
,
die p la s ti sche

H ervorbi ldung der F o rm ,
wie B edeu tendes er auch da r in lei

s tete
,
111111 d och nu r in gewisser _

Weise gel ang. D ie An schau
ung , von wel cher er vorzugswei se ausg ieng ,

dafs die Ko rner
for1nen rein d urch 111a und Z irke l z u bewaltigen seien , wäh
ren d sie

, wenn auch i h rer al l gemeinen G l iederung nach auf ma
tlxenmtisehe V erhal tnisse gegründet , al s Ausdr uck e iner unauf

110rl ieh selm(1enden gei s tigen Po tenz der blo fs 1neelmniselmn

11
‘

.rfassung s ieh ew ig entz iehen werden , mufste s ch on verw i rren d
auf sein Ver fah ren wi rken . E r sch ob l ei ch t z u fruh die U e

bersieh t des Ganzen h inau s
,
um mi t um so gröl

‘

serer Liebe s i ch

in Au sb i l d ung des E i nzel nen z u ver tiefen ; sein ra s tl oser D rzing
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beschaftigte s ich li eber mit der Bewegli ch kei t des Um r i s ses ,
als m i t den eonstanten V erhaltnissen der F l äch e , und so kam
es ni ch t sel ten , dars ihm d iese un ter der Hand entgl i t t , un d er

fast al lein mit der L in ie arbei tete , deren er überhaup t meh r
Her r war , dafs diese aber unter seinem G rifi

"

el
, um die lei ten den

Gedanken rascher au szudr ucken , leich t von der Zei chnung
wir m öch ten sagen , zur Schr i ft ubergieng. In den au sgefüh r ten
Arbei ten D ürer ’ s n imm t der Hang zum Charak ter is ieren über
hand . Jeder ein zel ne Zug m ö ch te für s ich sp rechen , l o s t s i ch
aus dem Gan zen und wir d b isweil en re in ernamental . Betrach

ten wir z. B . seine K öpfe al ter Manner . D as s i nd oft keine
Naturformen meh r ; t r ot z al ler K raush eit, wel che die Ges i ch t s
z üge im Al ter annehmen , grenzen sie b i swei len n ich t wei t vom
S chn orkel .
Un d D urer sche in t m i t B efr iedigung in dieser Weise ge

arbei tet zu haben . Aber er mu i‘s s i ch selb s t gefal len l a s sen,
dafs wir , nothgedrungen, ibm Feh ler nachwei sen , die er s icher
ohne a ll e eigene G enugthuung mach te, oder s tehen l iefs . Wir

er innern n ur an di e s charfe Fal te in der Wei che der Eva auf

dem gro ß en Kup fer sti ch , an den im h ö chs ten G r ad verzeich

neten K opf des Kai ser s S igi smun d , der zwar nur al s A tel ierb i ld
zu bet rach ten se in w i rd, den er aber d och , nach urkundl ichem
Nachwei se, un ter seiner Veran twortung hinausga

‘

b. Dürer l iel
‘s

ohne Zweifel i n man chen Fäl len s i ch genugen , nur da s n icht
sehr au sgeb il dete U rtheil seines Publ ikum s zu befr ied igen .

Wel ch ungl aubl iche Zumuthungen machten demsel ben n i cht seine
Zeitgeno s sen , und er gab s icher neben den Mängel n einen E r

sat z
,
der meh r al s au sgl ich . Wir h aben h ier von neuem an

die soc ia le B edeutun g der Kun s t im au sgehenden M ittela l ter
zu er innern . Auch D ürer verl angte zunach st vom Bet r ieb der
selben wo l nur ein behagl i ches , wo moglich ein reich l iches
Au sk ommen . Sel b s t n o ch ni ch t in Vened ig , er s t in den N ie
derlanden s chein t bei ihm eine h öhere An schauung zum Durch
bruch gek omm en zu sei n , wie ihm h ier auch er st da s wah re
V erh ältni fs der Kun s t zur Natur aufgieng , wernher er s i ch
zwar nur i n B ezug auf seine F arbengebung au ssp rach , das er

aber auf seine Ze i chn un g h ätte über tragen k ounem. Es wil l
uns bedünken , al s habe n ich t sein frei l ich al lzuwenig aufgemun

ter ter Pat ri o t i smu s ihn abgehal ten , die glanzenden Anerbietun
gen v on aufsen anz unehmen , al s v ielmeh r das G rauen , s ieh i n
e inen Kampf zwischen seinen neuen U eberzeugungen und seiner
a l ten U chang z u begeben, den er n och im Al ter au szugleichen
s i ch n ich t mehr zutraute.

N ü r n b e r g. A . v. E y e.

(S ch lul
'

s fol gt .)

Veran tw ort l i che Redact ion A . E s s emw e i n .

M a rn e r.

E in l atein i sches Gedich t der bekannten Benedictbeuerer
H and schr ift hat von gleich zei tig er Han d die Aufs chri ft : M a r
ner

, wie da s Facs im i le zu J . Gr imm ’ s Gedi chten des M i t tel
a l ter s auf F r iedri ch I . (wiederhol t K l . Schriften I I I) deut l ich
zeigt . E s i s t ein L obl ied auf einen P r älaten , beginnen d :

Pange vox adon i s nobi1em prelatum de sol i o .

D a von der S timme des Adon is s on st n i ch ts bekann t i st
,hat S chmel ler Carm . B ur . p . 259 verbes ser t : aé donis. A llge

mein aber i s t die K l age ,
dars der P r äla t n ich t n äher bezeich

net sei
,
und man vermuth et eine Lü cke oder einen ab sich tl ich

for tgel as senen Namen am S ch lufs der letz ten Zei le. D agegen
hat b i s jet z t n ieman d

,
so v iel i ch weirs , d a s selt same Prädicat

des P r äla ten beach tet : de sol i o . E s wäre i n der That ganz
unver s t änd l i ch

,
wenn nich t eben dar in der vermifste N ame deut

l i ch genug enthal ten wäre. S ol ium näm l ich i st da s K l o ster
Mar ia - Saal i n Kärn ten unwei t K l agenfurt ; v iel lei cht kann ein

kun di ger Localforsch er noch etwa s über d iesen s o h ochgepriesenen P r ob s t von Mar i a - Saal ausfindig machen .
H e i d e l b e r g. W. W a t t e n b a c h.

Prognosticou fur das ganze Jah r.

Das in N r. 1 2 des An zeiger s , Jahrgang 1870, mitgetheilte
P r ogno s t i co u exist ier t au ch deu t sch , un d zwar fi n det s i ch da s
selbe auf dem S ehlufsblatte einer Per gamen thand sch rift des
14 . Jahrb . auf der königl . B ib l i o thek in Ber l in (MS . Germ.

O ctav. an gesch l o s sen einem Verzeichn i sse der „pr iv i legia
der brudere vom dutsch en bu se.

“ E s l au tet :
Un ser her re go t wisete h ie bevo r einem judischem pristere

der b iez H esdras , wie die jar werden s ol den . Sweene des

jar s tac is t an dem suntage , so i s t der win ter wermel ich un d
der lenze naz . summer un d herb i s t windi c. gut k orn . vie gnuc

un d h oniges un d wines smale. sat und gar ten verterben. greze
mere. urlouge. (1? An dem mantage w in ter gemei ne. len ze unde
sumer getempirt. groz ungewiter. s iechen . voreh te. misselunge
der vursten. groz kempfe. vursten s terben . gut w inter . 63 An
dem dinstage grez winter un d ungewiter. len ze und sumer naz .

trucken herbes t. kornis wenie. vie stirbet und w owen sterben .
h oniges genuc. der R omere betrupnisse. wines oleine. (L

’

An

der mitewochen warm win ter un d b itter. lenze naz und h o se.
herbes t getempirt. b '

o se ko rn . wines gnuc. nuwe mere. wip s ter
ben. hunger ni ch t uberal . gut sumer . reine genne. (13 An dem
donrstage gemeine win ter . windic lenze. sumer und herb ist gu t.
kornis ubergenuc. smale sat un der bei den . (1? An dem vritage

win ter sturmel ich . Ien cze gut. sumer hose. trucken herb is t und
wenic kornis un d wines genuc. engen t un we. k in der s terben .
gre z urlouge. An dem sunnabent windic win ter und sumer
h o se. Iencze herb is t t racken . angest des kornis. vi l siecben.

al le sterben . groze bruns t un d howes v i1.
L e i p z i g. C a r l S c h r ode r .

(Mit einer B ei l age.)

Dr . G . K . F r o m m a n n . Dr. A . v . E y e.

Verlag der l iterari scb artisti sch en An s tal t des germani s chen Mu seums i n Nurnberg.

G edruckt bei U . E . S e b a l d in Nurnb erg .
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ö rde . 1870 8 Königsberg. U n i v e r s i t a t : S trzebitzki , Thiet
marus

,
ep iscopus Merseburg ensis , qu ib us fontibus usus s i t in ch ro

ni o i s componendis . 1870. 8. Neb s t 1 1 we i teren akadem i schen G e
l eg enh e1tsschriften . 1870. 4 . 8. Leiden . M a a t s e b a p p i j d e r n e

d e r l an d s c h e l e t t e rk u n d e : D ies . , H ande ling en eu Mededee

fingen etc . 1870. 8 . D ie s . , Levensberich ten der afg estorvene M ede
l eden . 1870. 8. Leipz ig . F r i e d r. F l e i s c h e r , V erlag sh andl
Rochho lz

,
dre i G augöttinnen Walburg , Verena un d Gertrud al s

deut sch e K irch enhei l ige . 1870 8 . C . F . \V i n t e r
’
sch e Ver lag s

band l . : Key ser Karl s des fünfi‘

ten p ein l ich g ericbtsordnung . 1870.

8. S onderabdr. Leck y , S i ttengesch ich te Europas v . Augustus
b i s au f Karl (1. G r.

,
überset zt v . Jo lowitz ; I . E nd . 1870. 8

Mainz . F r i e d r i c h S c h n e i d e r , D on1präbendat : D er s. , der h ei

l ige Bardo , Erzb i sch of von Mainz . 1871 . 8 . München. D r . C .

R i t t e r v o n M a y e r i
‘

e l s : Ders . , Doppel - Ad l er S chwarz
G ol d -Roth etc . 1870. 8 . S . Nikolaas . O ud h e i d s k u n d i g e

K r i n g v a n h e t L a n d v a n Wa a s : Ders ., Anna l en ; IV. D ee l ,
2 . A ti . 1870. 8 . Nutha bei Z erb s t. T h e o d . S t e n z e l , Pa
s t or : Ders .

,
zum G edäch tnil

'

s Markgraf Albrech t des Baren
von Anha l t . 1870. 8 . O berndorf a. N. I v o F r u e t h , Ober
amtspfieg er : G ratiadei E seulanus, commentaria in totam artem ve

t erem A ristotel is . 149 1 . 2 . de V ie ,
in predicabil ia Porphyrn et

A ristotel is predicamenta etc. commentaria . 1506 2 . Thomas Aqui
nes

,
expositio in l ib ro s p oster iorum et perih ermenias Aristotel is

etc . 1507. 2 . S chwerin. F r i e d r. L a t e n d o r f , Gymnas ial lehrer :
L iteratur über den C is io -Janus : 8 Au fs ätze von Naumann , Pfe iffer ,
“’

e l ler
,
Wiecbmann d i adow u . G ro tefend . 8. S eehausen (Alt

mark). D r . L u dw . G ö t z e
,
Gymnas ia l -Ob er lehrer : D er s . , urkundl .

G esch ichte der Stadt Stendal ; 3 . L ie f. 1871 . 8 . Wien. K . k . s t a
t i s t . C e n t r a l - C o m m i s s i o n : D ies . , M itth eilung en ; Jh g . XY I.I ,

5 . u . 6 . Heft . 1870 8 . H e r a l d i s cb er V e r e i n „ A d l e r“ : D ers .,
h eral di sch -geneal ogi sche Zeit schri ft ; I. Jh g .

,
Nr. 1 . 2 . 3 . 1871 . 4 .

Zürich J. H e r z o g , V erlag sbucbh . : Anze iger f. schwei z . A l ter
tbum skunde ; Jbg . III . Nr. 4. 1870 8.

Chronik der historischen Vereine.
H e r a l d i s c h - g e n e a l o g i s c h e Z ei t s c h r i f t . Organ d e s

h e r a l d i s e h e n V e r e i n e s „
A d l e r “ i n W i e n . 1. Jah rg . Nr. 3 .

Wien
,
Marz 1871 . 4.

D ie Wappen in der am E nde’
scben Fam i l ie. Von Chr . G .

Ern st am Ende. D er Ahnen - Saal der Re ich s - Grafen von Har
raeb zu Bruck a. d . L . B ekann tmachungen von S tande s -E r

h öbung en, \V appenbriefen u. s . w . im 16. u . 17. Jah rb . E ine
a l te Aufschwörung .

D e u t s c h e r H e ro l d . Monatssch ri ft fur Heral d ik , sphragi st ik
und Genea l og ie . Organ des V e r e i n s f ü r S i e g e l u . \V ap p e n

K u n d e z u B e r l i n . 2 . Jahrgang . 1871 . N r. 2 . 4.

Sein sheim und Schwarzenb erg , die Fre ien und die Herren .

D eut s che S tädtewappen in der S aeh seneh ronik ; er1äutert von Ad.

M .
H i l debrandt u. F . Warnecke . B emerk ungen zu den S tadte

\V appen in der S aebsench ronik. D er He imgang der ed len G e
s ch lech ter Waldstromer von Wei ch el sdorf un d Pel l er v on Sch op
pe

r sh of. D ie im Kriege er l oschenen Bay ri schen Gesch lech ter
H eufs l in von Eus senh eim und Pe l ler v on S ch oppersh of.

Am 3 1 . Januar fand nach l ängerer Unterb re chung ,
veranla l

'

st

durch die gro ß en Ereign i s se un serer Zei t , wieder eine V ersamm
l un g des V e r e i n s f ü r d i e G e s c h i c h t e u n d A l t e r t b um s

k u n d e v o n E r f u r t stat t. I n derse l ben h ie l t D r. K 10pfieisch
aus Jena einen in teres san ten Vortrag über den Ursprun g der deut
s chen T odtentänze , die er al s in den Anschauungen des germani
s chen H eidenth ums wurzelnd nachzuwei sen such te.

Z e i t s c h r i f t d e r G e s e l l s c h a f t f u r d i e G e s c h i c h t e

d e r H e r z o g t b üm e r S c h l e s w i g , H o l s t e i n u n d L a u e n
b u r g . Erster Band . K ie l , 1870. 8 .

Plan zur Err ichtun g von Gedenkste inen in Sch lesw ig , Hol

s te in un d Lauenburg , von Sub rector Jan sen . An tikritisch e Be

merkung en (Saxo G rammaticus iiber das Leben Knud Laward s un d
die G laubwü rd igkei t der Gesch ich te). Von Ludw . G iesebrech t.

B e i träge zur Ade l sgesch ich te . D ie Fam i l ie S ebested . (Mi t v ie r
geneal ogi s chen Tafe ln .) Von v . S temann . Zur Gesch ich te des
Ge sangbuch s in der evang .

— l uther is chen K irche Sch le swig-Hol stein s .
Von Prob s t C . E . Carstens . G . F . E . S ch önborns Aufze ichnungen
über Erl eb tes . M i t E in le i tung v on Karl Weinho ld . Bez ieh
un gen Hamb urgs zu Chri st ian 1. von D anemark 11 . Gerhard von

O ldenburg . 1462 — 72 . Von Karl K oppmann. Ho l s teini sche
Pfarrg ei stl ich e

im 14. Jah rb . Von d ems . Zur Gesch ich te des

th eo l og .
Amts-Exam en s in seh l esw ig -Ho l ste in . Von Dr . Friedrich

V o lbeh r.
Ph il ipp Gabrie l Hen s ler . Von H . R atjen . Ueber

s ich t der die H erzog tbüm er betreff enden L i teratur in den Jahren

1863 — 68. Von Dr . Eduard Albert i . Miscel l en .

B r em i s c h e s J a h r b u c h . Herau sgegeben von der A b t h e i
l u n g d e s K ü n s t l e r v e r e i n s f u r B r e m i s oh e G e s c h i c h t e
u n d A l t e r t h um e r. Femi ter Band . Bremen . Ver lag von C .

E d. M ü l l er . 1870. 8 .

D er brem i sche C ivilproeel's im XIV. Jah rb . Von F . D onandt.

Zur Er innerung an den Lützower Jäger A . Lüh ring . Von H .

A . Schumacher . D ie erste deut sch e Entdeckungsre i se zum Nord

p ol
.
Von J . G . Koh l . Zur G esch i ch te des S ch uttings. Von H .

III . Fur das Arch iv.

(N r. 4151- 4157 )

Nurnberg. P r o f e s s o r K l i n g e n s t e i n . Kau fb rief des Val .
Reutter, Burger s und S chwarzfärbers zu Nürnberg , an M ich . Erund

,

Burger und Hande l smann dase l b st , über ein Gartenhaus auf der
Schütt sammt e inem gegen den g ro fsen E influß der Pegn i tz un d
das „T banner

-Gärtle in“ ge l egen en Garten . 16 11 . Perg. Kaufbr ief'
der G ebruder Joh . Joaeh . und Job. M i ch . O el l ing er ,

Burger und
Materia l i s ten z u Nurnberg

,
s owie der Mar ia Magd . 0e l l inger

,
ihrer

S chwe ster das .
,
an Ch ri s toph Gottfried Enge lhard , Handel smann das .,

üb er eine auf der Schü tt h inter dem gro l
'

sen E influl
'

s der Pegn it z
und dem

„
T annengärtl ein

“ gel egene Behausung sammt ansto l
'

sem

dem Garten . 1677. Perg . A p p e l l a t i o n s g e r i c h t s ra t h M e r z
V erzeichni fs von Gä l ten in den Dörfern Sp indelbach , Leuzendorf,
Oberscheckenbach , Schwe in sdorf, Wo l fsbuch , Unterbre i tenau , Endt
see

,
Wörn i t z

,
Bösenorling en . 1654 Akten . Z im m e r m a n n

,
Blatt

meta llg o ldfabrikant : Lehrbrief der H ande l sfirma Gebrüder G eramb
u . Comp . zu Lyon fü r Joseph Hepp von München . 1769 . Perg .

Pari s . E d w i n T r o fs , Buchhänd ler : Kau fbr ief C h unrats von Freyb erg an Han s S chmalh o l tz , Burger zu Landsperg , über et l i che G ü
ter zu K aufring en. 1447. Perg . Kaufbr ief Re inhards von N eitperg ,
C ommenth urs des deut sch en Orden s zu Plümental

, an Hans Schmal
h o l t z

,
den j üngeren , Burger zu Landsperg , über den E igenhof zu

K aufring en. 1473 . Perg . G nadenbrief des P fa l zgrafen Wol fgang
,

durch we l chen er die Hofmark zu K aufring en um der ge treuen
D ien ste M ich . H aidenbuch ers wi l len an di e Erben des selben über
gib t . 1513 . Perg .
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A . Sch umacher. Aus dem Leben des Dr. Georg Gron ing . V on

C . H . G i ldemei ster .
D er G r a b f u n d v o n V V

a l d — A l g e s h e i m er läuter t von E rnst
aus

’m Weertb . H ierzu 6 Tafel n un d 4 Hol z schn i t te. F es t - Pro
gramm zu W incke lmann s Geburt stag am 9 . December 1870. H er

ausgeg . vom Ver st ande des V e r e i n s v o n A l t e rt h um s fr e u n

d e n i m R h e i n l a n d e. B onn , 1870
‘

4 . 35 S tn .

B u l l e t i n m o n u m e n t a l o u c o l l e c t i o n d e m é m o i r e s
s u r l e s m o n u m e n t s h i s t o r i q u e s d e F r a n c e , pub l i é sous
'

Ies au sp ices de l a S o c i é t é fran qa i s e d ’
a r c h é 0 10 g i e p o u r

l a c o n s e r v a t i o n e t l a d e s c r i p t i o n d e s m o n u m e n t s n a

t i o n au x . 4 . Série , Tome 7 , 37. Vol . de l a Col l ection . Nr. 1 .

Pari s et Caen , 1871 . 8.

Notes ad re s sé s a M . de Caumont
,
sur nu voyage ‘

a Montpel

li er , Nimes, Ar l es , Sain t — G i l l es et A igue s-Mortes , du 1er eu 10 dé

cember 1868, par M . de R oumejoux . Let t re sur l es confes s io

N a 0 h r
L iteratur.

N eu er sch ienene Werke.

3) Z um
°

h un d e r t s t en B a n d e d e r- B i b l i o t h e k d e s l i t t e
r a r i s c h e n V e r e i n s i n S t u t t g a r t . Eine Denkschri ft
v on dem Pras identen des Verein s A d e l b e r t v o n K e l l e r.
Tübingen

, 1870. 8 . 36 S tn.

Nachdem die Pub licat ionen des Vere in s b is auf die Jub el zah 1
100 gest iegen waren ,

nahm der Prä s ident des sel ben h ieraus V er
anlassung ,

einen U eberb l ick iiber die G esch ichte , die T hät igkeit

und den g eg enwartig en B estand des im Jahre 1839 g eg rundeten

Unternehmen s zu geb en . An eine kurze h i s t ori sche R uekseh au

reih t s ich das V erzeichni l's der M i tgl ieder, deren Zahl s ich gegen
wärt ig auf 303 be l äu ft , und we iter ein Abdruck der S tatuten . Es
fo lgen nach versch iedenen K ateg orieen geordnete Z usammenste l

l ungen der Publicationen . Au s der Au fzeichnung nach F acbern

ersehen wi r
,
dafs 35 Bände d eut sche Poes ie und 22 Bande G e

s ch ich te en thal ten
,
dafs aber aueh fremdlandisch e D ich tung

,
voran

di e fran zös i sche
,
ferner S itteng eseh ich te ,

Reisen
,
B iograph ie etc .

vertre ten s ind . Von Sprach en findet sieh : deut sch in 83 ,
latei

n i s ch in 12 , franzo sisch in 7 Bänden , we i ter noeh portugies i sch
,

i ta l ien i s ch
,
span i sch

,
catal onisch

,
provenza l i sch ,

n ieder länd i sch .

Auch e ine U ebers ich t der Pub l icationen
,
von we l chen durchschn i t t

l ich e twas mehr a l s vi er au f das V erwal tung sjah r fa l len ,
nach der

Reihen fo lge ihres Ersche in en s wird vorgefüh rt . D en S eh lufs des

Bucbleins bi l de t e in V erze ich ni fs der Herausgeber , deren Zah l ein
halbe s Hundert ziem l ich erreich t hat

, e ine statt l iche Reihe C c
l eh rter, darun ter Namen vom besten K lang e . Es g enügt , von den
verstorbenen M i tarbei tern d ie Ph i l o l ogen Franz Pfe ifi"er

,
S chmel ler

,

Wi l li . \V aekernag e l und Ferd . Wo l f zu n ennen . Angehängt i s t
nach ein bequeme s Nncbseblag ereg ister. ]°Irwag en wi r , dafs d ie
au s der Denksch ri ft e rhel lend en bedeutenden Le is tungen des V er

e ine nur mog l ich waren be i der bew ie senen gro ß en 0p i
"

erwi l l ig

ke i t der T h ei lnebmer
,
s o müssen w i r d iesen Le i s tungen , d ie so

man chen schwer zug ang l ieb gewesenen l i terari schen Schatz dern

naux eu moyen-ag e addres see a M . 1’abb é Barraud ; par M . l ’abbe
Cochet. Mes s ouven irs ; par M . de Caumont .
A n n a l e n v a n d en O u d h e i d s ku n d i g en K r i n g v a n h e t

L a n d v a n Wa a s . V ierde Deel . Tweede Aflevering . December

1870. S t . N iko laas. 8.

Oud vlaam sch e loenen ge legen b innen den Lande van \Vaas
,

door A . de Maere-Limnander. D e o orspronkel ijke O pperbeer

sch appij over h et Land van Waas , door A . L. de Vlam inck.

D e B eeren van \Va lburg . D e S ch atkamer derWaasseh e oor
konden te Baudel oo . Le doyenné de Waas s ou s l e diocese de
Tourna i .

H a n d e l i n g en e u M e d e d e e 1 i n g e n v a n d e M a a t s c h ap

p 1 j d e r N e d er l a n d s c h e L e t t e r k u n d e
,
t e L e i d e n

,
over

h et Jaar 1870 Leiden , E . J . Br i l l . 1870. 8.

D e F ranscbe Leidseh e Courant , door Mr. W. P . S autg n K lui t.

Rein ier Bout ins eu z ijn foonel stuk O p Leidens be leg eu ont
zet , door Dr. J . T . B ergman .

l e b t e n .

Tages l ich t gewannen , g ew i fs un sere Bewunderung zol len , und kön
nen nur wünschen

,
dafs die Bes trebungen des Vere in s eine stet s

wach sende T bei lnahme und Unters tützung finden mogen .

4) G e n e a l o g i e d e s e r l au c b t en S t a m m h a u s e s \V i t t e l s
b a c h von de s sen “

’

iedereinsetzung in das H erzog th um
Bayern (11 . Sept . 1 180) bi s h erab auf un sere Tage. Nach
Quel l en neu bearbe i tet und zusamm engestel l t von Dr . C h r i
a t i a n H a n t l e

,
k. b . Reich sarch iv -Asse s sor . Munchen

,

Hermann Manz
’
sch e H ofkunstband lun

'

é
'

und Buchhand lung .

1870. 4 . XIV u . 212 S tn . M i t e inem Nam en sregi ster al
l er M i tg l ieder des Hau ses \V ittel sbaeb seit 1 180, 7 S tn.

D er Inha l t des vor l iegenden Buche s beg innt , wie sch on der
T i te l andeutet , m i t der au f dem Tage von A l tenburg dur ch Kai
ser Friedrich I . von Hoh en stau f'en b esch lo ssenen E insetzung des

P fal zgrafen Otto in die herzog l iche Bayern s . V on da an
werden die e inzelnen Regenten m i t genauer Angabe ihrer G emah
l innen und K inder b i s z ur ers ten bayeri sch - p fäl z i schen Landes
tlw ilung vom 28 . März 1255 au fgefüh rt , s odann di e der beiden
L in ien Bayern und Kurp fal z in unun terbrochener Re ihenfo lge b i s
zum Tode Maxim i l ian s I II . im Jahre 1777 neben einanderg es te l l t

und end li ch , von Kar l Theodor hi nweg , die regierenden F ursten

K urpfalzbayerns und des Kön igreich s Bayern b i s auf die Gegen
wart h inzuge fügt . D ie zwei te und g röfsere A bth eilung des Bu

ch es i s t den bayer ischen und p iälz iscben Neben l i n ien des S tamm
hauses \V itte l sbach gewidme t . D ie Angaben s ind ubera l l m i t zah l
reichen urkund l ichen Be legen und anderwe it ig en ‚

l iterarisch en Nach
we i sen versehen . D ie ganze Arbe i t g i b t s ich demnach al s e ine
au fsers t verd ien s t l iche zu erkennen ,

und bei der g ro fsen Wicht ig
ke it , we l che namen tl ich fii r die G e sch ichte Bayern s d ie genaue
Fes t s te l lung der genea l og i schen Verhä l tn i sse der e inze lnen fürs t
l ieben L in ien bat

,
m ufs das des Herrn Hant l e al s unentbehr

l icl1es l l ii lfsm itte l fur das S tud ium der bayerischen Landesgeschi chte
be trach tet we rden . W ir bedauern gerad e au s d iesem Grunde , dafs
der Verfasser die G eneal og ie der a l ten P fa lzg rafen nich t hat vor
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angehen lassen , da diese fii r die i nnere Geschich te Bayern s von
Ludwig dem Rinde herab b i s au f die Ze i t der Hoh en staufen von
unbe s tr ittener W icht igke it i st . Hoffent l ich w ird d iesem Mange l

bei e iner späteren Ausgab e des B uch s , die wo l n ich t au sbleiben
kann

,
besten s abgehol fen werden . A . F

Aufsatze in Z ei tsch r iften.

A r c h i v f. d. z e i c b n . K un s t e : 16. Jahrg .

, 1870. Ueber das
Holbe in’ sche Voti vb il d mi t dem Bürgermei s ter Schwart z in
Augsburg .

B ö r s e n b l a t t f. d. d e u t s c h e n B u c h h a n d e l : Nr. 32 . 36.

Ueber Pasqui l l e und C arricaturen , m it besonderer B ez iehung
au f unsere Tage. Von Otto Muh lbrech t. (Aus d . Voss. Z tg .)

D i e G r e n z b o t e n : Nr. 8, S . 292 . \V odan al s Jahresgot t . (Max
Jähns.)

K o r r e s p o n d e n t v. u. f. D e u t s c h l a n d : Nr. 134. Georg Be
haim , Pr op st z u S t. Lorenzen .

D i e N a t u r
,
N r. 8. Das B ier . Von Otto Ul e. 1 . D ie Gesch ichte

des B ieres .
O r g a n f. c h r i s t l . K u n s t : Nr. 3 f. D ie hei l igen drei K onig e in
Legende und Kunst . Z ur Geschi chte der kir chl ichen Gol d
s chmiedekuns t in der ers ten H al fte des M i t te l al ter s. Worm

ser D omsag en .

A u g s b u r g e r P o s t z e i t u n g : Bei l . Nr. Marz . D er s og . Ma.
n

‘

esse
’
sch e Codex ein Eigenthum des Königs v on Bayern .

Sonn tagsb lat t
,
Nr. 10. Altbayerische C ul turskizzen. D ie S pei

sekarte der al tbayeri schen Dien stb oten . Be i l . N r. 1 1 ff. Kur

fürs t Fri edr ieh III. von Brandenburg al s Koni g Friedrich I .

von Preufsen .

R e l i g i ö s e R e f o r m : N r. 1 . Zur Gesch ich te . der K onig sberg er

Reformgemeinde. 1 . Gründung derselben .

K . P r. S t a a t s -A n z e i g e r : Be i l . Nr. 4. Erfurt im 18. Jah rb .

Nr . 5 f. Zur Ge sch i chte des V ictoriascb iefsens. N r. 6.

Frankre ich am Ende des 12 . Jah rb.

V o l k s b l a t t f. S t a d t 11 . L a n d : Nr. 14. (Hauser In s chri ften
aus Wi l dungen .

W o c h e n b l a t t d e r J o h . - O r d . B a l l e y B rd b g . z Nr. l o fi
'

. Vom

Markgrafen b i s z um Kai ser oder die M i s s ion der Hohenzol lern .

V om D irektor Dr . Schwartz . 7Vortrag .)
A l l g e m e i n e k i r c h l . Z e i t s c h r i f t : 12 . Jah rg .

, 2. Heft . D er

Pro testan t i smu s in Sal zburg und seine U nterdruckung im

Jahre 1732 . (E . Schenkel .)
A l l g em . Z e i t u n g : B eil . Nr. 69 . S ienesisch e Erinnerungen an

Ka i ser F riedri ch II I. und E l eonore von P ortugal . Nr. 71 f.

Das Französ i sche im neuen deutschen Rei ch .

K ö l n i s c h e Z e i t u n g : Nr. 56 , 1 . B lat t. Zur Gesch ichte der

S tadt Met z . (Karl B raun-Wiesbaden .)
S tra fs b u r g e r Z e i t u n g : Nr. 56 . 57. Geograph i sche D oppelna

men in den deut s ch - franz ö s i s chen G renz ländern. Nr. 58 f.

D ie deut sche Sprache im E lsafs.

Verantwortli che Redaction A . E s s e 11 w ei n. Dr. G . K . F r o m m a 11 11. Dr. A . v. E y e.

Verlag der li terari sch - art isti schen An stal t des germanischen Museums in Nürnberg.

8 e b a 1d seh e Buch druckerei in N urnberg .

V ermi sch te Nach ri ch ten.

12) Z u den wen igen Baudenkmalern re in g oth iseben St i l s,
wel che die Stadt B reslau noch bes i tz t

,
gehört das ehemal ige

,
j et zt

al s Hosp ital für a l te Leute benutz te B e r n h a r d i n e r -K l o s t e r
,

we lche s , 1464 erbaut ,
- unm i tte lbar an die g l eichbenannte , leider

durch Kalkput z verunzierte K irche stöl
'

st und in reg elmafsig em

Quadrat e inen Gar tenraum umsch liefst. Dre i Se i ten des umla11fem
den Kreuzganges s in d erhal ten ; der N ordfiii g el bi l det j e t zt die ah

ge trennte Seiten -Vorhal le der K irche . D en ganzen Westflug el

n immt das ehemal i ge R efectorium ein
,
h ochg ewo lbt m i t “ sch lankem

Pfe i lerbau j etz t Lagers tätte fii r ein Magaz in von Ofenkache l n .

D en Zugang gew innt man von der durch ein Häuschen ver

deckten , m i t sel t samen E rkerth ürmchen g ekronten We st sei te in
den S üdfiug el und durch de s sen al s C orridor d ienenden Kreuz
g ang sarm . D ie Perle des Ganzen nach aul

'

sen h in i s t der Os t
flug e1 , im Innern j etz t durch e ingep ferchte Hol zbauten vö l l ig un

kennt l ich gemacht . H ier , fre i von der Promenade au s zu sehen
und fiir d iese ein s choner Schmuck

,
gruppieren sich die G iebe l

der S
_

p itzdach er in versch iedener Höhe, mit Dacherkern und über
ragt von dem zinnengekronten T hurme der K irche. D ie G l iede

rung d ieser Fron t wird noch erh öht d urch e inen chorartigen Aus
bau mit pyramidal em Dach . U eppig er Eph eu hat s ich an dem
Rohbau stel lenweis b i s z um Dach emporg ewunden . Das Gan ze i s t
ein S tilbau vol l Individual itat

,
un schwer zu einem maleri schen To

tal eindruck herzustel len , im Innern rei ch an sch onem Ma l
'

swerk

und charakteri st i sch profil ierten Bog engurten.

D afs man g eg enwartig sich m i t dem P l an tragt , d ieses in ter
essante Baudenkmal b i s auf die Kel lersoh le niederzureifsen mul

'

s

unglaub l ich ersche inen , wenn man die dafür au fgebrach ten Grunde
i n Erwägun g zieht . Das G eh assig e der Sache wird aber n och
d urch fo lgenden Umstand gesteigert .

Das M u s e u m s c h l e s i s c h e r A l t e r t h um e r i s t in R aumen
un tergebracht , we l che finster , im Sommer wie W inter ei skal t un d
an Ausdehnung durchaus ungen ügend , die Benutzung erschweren
und eigen t l ich n ur e ine Magaz inierung verstat ten . Langst hat

man den oben be schr iebenen Bau al s den g ekorenen Ort fur das
Museum erkannt und in’ s Auge g efal'st, um so mehr als nach dem
Frieden von 1866 ein gro l

'

ser Pl an fur e inen Complex von Kun st
an stal ten al s Frieden s -Monument gefafst , vom Kön ige gebi l l igt
und ausg ieb iger Unterstützung vers ichert , vom Prov inz ial land tage
ebenfal l s in Protect ion genommen worden , z u des sen integrieren.
den The i len das genann te Museum geboren sol l

,
und für des sen

bau l iche Ausführung der unm i t telbar neben dem Bernhardiner-Hos
p ita1 der Commune gehörige Raum nach Lage wie nach F lächen
inhal t al s der gee ignet ste bereit s kri ti sch fes tgeste l l t i s t unter der
B edingung, dafs das Hospital z ugezogen w ird . D ie Commune hat
dem letz teren einen anderen , freigeleg enen Platz in nächster Nähe
zum Tausch geboten

,
wo s ich ein den humanen An forderungen

der Gegenwart en tsprechendes Hospiz , spaterer Erwei terung fäh ig,
hers tel len hei se , was leider an j e tz iger S te l le n icht der Fal l i s t.
Aber die H ospizverwaltung „s teh t auf ihrem Sche in“ ,

und das
Kunstdenkmal sol l fal len . U .

— s.



N urnb e rg . D as A bonn ement des B iat
tes

,
w e lch es ail e Monate ersch eint , wird

ganz jäh rig ang enommen und b eträgt nach

der neuesten Po stconvention bei al l en Po st
ämtern und Buch h andl un g en Deu tsch land s
in c l . O esterreich s 3 fl. 3 6 kr . im 24 fi .

-F ufe

oder 2 T h lr. preufs.

F ür Frankreich abonni ert man in

S trafsburg b ei C . F . Schm i d t, in P ari s bei
der deutsch en Buch h andl un g von F .K linck

ei eck ,
N r. 1 1 rue de L ill e

,
oder bei dem

Neue F o l ge

ORGAN DES GERMANISCHEN MUSEUMS.

Wissenschaftliohe Mittheilungen.

D ie D urer
’
seh en P ortrat-Z ei ch nungen zu Berl in,

Bamberg und Weimar.

(S ch lufs .)

Nach rein theoret i schem Begriffe k önnen wi r D urer die
K unstvol lendung s chwerl i ch zuges teh en ; sei ne h ohe B edeu tung,
sein unvergängl iches Ver d ien s t l iegen in etwas Anderem a l s
in seiner Mei ster schaft

,
und eine soiche an s i ch kann am we

nigsten al s K r i ter ium fur die E ch thei t eines ibm zugeschriebe

nen Werkes gel tend gemach t werden . D urer
’

s Auge hat nie
mit dern abgesch l os senen G leichmafs der B et ra ch tung auf den
E rschein ungen der Natur gelegen , wie es bei seinem gro ß en
Zei tgeno ssen H ol bei n der Fal l war . Sei ne F iih lung such te
s tets die O befliüch e der D inge zu durchb rechen ; seine Kun s t
b irgt ein speeulatives E lemen t , z u des sen V erwertl1ung er s tet s
neue H ebel i n B ewegung set zt . Daher die Mann igfal tigkei t i n
seinem Ver fah ren

,
m i t wel ch em er fa s t vo r jedem Werke von

neuem b eginn t , einen eigentbüml ich en Rei z uber das sel be brei
tet

,
aber auch niemal s gan z von s i ch den Schein des D ilettan

tismus abweh r t .

We i l aber D ürer vo rzugswe ise die L in ie han dhab te und
in Füh rung d ieser eine E igenthüml ich lreit en twi ckel te, wie kein

anderer sie besafs , gab er sein en A rbei ten einen Ch arak ter
,

der s ich s ch on i n den ein zel nen S tücken kenn tl i ch mach t . Da s
Verm is sen d ieser eigenthüml ichen L inienfüh rung i s t es s icher
l i ch , wa s die er s ten Zwei fel gegen die fragl ichen Porträtköpfe
en t s tehen lüfst. E ine eingehendere B et rach tun g d ür fte sie

jedoch n ich t gan z verm i ssen , und was davon feh l t , m öchten wir

Postamt in K arl sruh e ; für Eng land bei
W il l i ams N org ate ,

14 Henrietta-StreetCovent -G arden in London ; für N ord

Amerika bei den Postämtern Bremen und

H amb tu g .

Al l e für das g erman . Museum be
stimm ten Sendun g en auf dem W eg e desBuchh andel s werden durch den Commi s
si onar der l iterar.

-art i st. A nstal t des M a

seums , F .A . B r o c k h au s in Leipzi g , be
fördert .

A c h tz ehnt er Jahrgang.

zunach st dem verwen deten Mater i al , namen tl i ch der K ohl e zu

s ch reiben , deren S t r i ch niemal s die Scharfe haben w i rd , wie

der S ti ft , die Feder 11 . s. w. Wicht iger n o ch s cheint der schon
oben berüh rte Ums tand. D er Charakter der D ürer’

sch en L i

nienfuhrung i st vo rz ugswei se Ruhe und S i cherheit ; diese flüch

t igen Sk i z zen s in d aber , wie s chon bemerk t, offenb ar unter Um
s t änden h in gewo rfen

,
wo kei n l anges Bes innen verstattet war.

D ie dargestel l ten Per sonen s ind 1i elfach fürs tl iche
,
wel che ni cht

darum angegangen werden konnten
,
für s olchen Entwurf s i ch

ein ige Zei t s ti l l zu verh al ten . Andere m ogen in Augenb l icken
gesel l i gen Verkehrs aufgenommen sein

,
von welchem der Zeichner

selb s t n ich t meh r opfern wol l te, al s die Zei t , die fiir den flüch

tigsten U 1nri l
'

s erfor der l ich war . Au s demselben G runde erkl ärt
s i ch auch die T hatsache , dafs die Köpfe sämmtlieh im Profil

nach l ink s aufgefafst s i nd . D ie Profilansich t eines K opfes i s t be
kanntlich die

,
von welcher die E igenthumliehkeit eines Ges i chtes

am rascl1esten aufgefafst und am schnel l s ten wiedergegeben wer
den kann

,
un d jeder D i lettantwei fs, dafs die Z üge s i ch am lei ch

tes ten von der rech ten Han d weg füh ren l a s sen . Noch ei nmal ist
h ier a uch in ’ s Auge z u fa s sen

,
dafs die Zeichnungen von fremder

Hand au sgeschn it ten s in d und den breiten K oh lenstrichen eine

S ch är fe
,
den wei chen Formen e ine B es t immthei t gegeben i s t ,

wel che ihnen ur sp rüngl ich n ich t ei gen waren un d sie, gegen

I i eller
’

s V ersich erung, seh r ent s tel l t haben .

Es erüb rigt n och
,
auf ein zel ne der B il dn is se einen B l ick

zu werfen
,
da auch deren Iden tit ät angezwei fel t i s t . Wir lei

den zwar in d ieser B ez iehun g unter dem Umstande, dafs wi r ,
den O riginalen fern , nur nach ein igen der vo rl iegenden F acsi
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mil es zu urtheile1i im Stande s ind. V iel leich t werden andere
,

wel che jene in ihrem Bereiche haben , eingehendere Au skunft
in diesem Punkte geben . Neben dem B il dnis se des U l r i ch
von H utten l iegen zwei andere in H ol z schn i tten seiner Zei t vor
uns. Obwoh l diese den K opf i n D reiviertelwendung dar stel len,
ist di e G leichhei t der Ges ichtsb ildung unverkennbar und b i s
zur Lage des Haares nach z uweisen . Nur er s chei n t der D ürer ’
s che K opf unglei ch geni aler . Wenn dieser tr otzdem M ifsfallen
erregt

,
s o i st darüber meh r m i t seinem ehemal igen Bes i tzer

al s mi t dessen Zeichner zu rechten . D ie E r zherz og in Marga
retha zei gt nich t nur die bekann ten Züge des hab sburgi schen
Stammes , sondern auch Ael ml icbkeit m i t einem H olz s chn itte
aus spaterer Zei t , der j ene mehr gealter t wiedergibtl D as

P or trät des Fr iedrich Behaim findet s i ch au f dessen Medai l len
wieder ; eben s o der B i schof von Speier , P fa l zgraf Georg , und

sein Bruder , der spatere C hurfürst F r iedr ich 11. S t immt die
A ehnl icbkeit dieses oder jenes Kopfes wirk l i ch nicht, s o i st es
leicht aus e iner Verwechsel ung der Un ter sch r iften zu erklaren,

die ja. von den O r igi nalen en tfern t und neu erganzt wurden

D ieses all es aber in Z us ammenh ang m i t dem ausdru ck
l ichen Zeugn i s se D urer’

s
,
dars er manche der dargestel l ten Per

senen gezeichnet , anderen weni gs ten s begegnet , s o dars er sie

unter Ums t anden zeichnen konn te wenn ni cht etwa auch
di eses Z eugnifs angegriffen werden sol l d ürfte denn do ch
di e F rage s o ges ta lten , dars m indesten s bei ih rer En tschei dung
ni ch t auf den M uth z urückgegangen zu werden brauch t.

Haben wi r aber einmal den S tandpunkt gewonnen,
uber

die Mängel der Zeichnungen h inweg ih ren p o s i t iven Inhal t zu
erfa s sen , werden sie uns al sbal d in einem L ichte er scheinen ,
wel ches die sei ther ihnen gewi dmete Sch ätz ung rech tfer tigt. Wir
b es i t zen in ihnen n icht nur ei ne Reihe in teres santer B i l dnis se,
zum T hei l von Per s onen, die, obwoh l gesch i ch tl ich merkwürd ig,
son st gar ni ch t o der n ur mangelhaft erhal ten s i nd

,
s ondern

auch
,
wa s wi r nicht wen iger ho ch an s chl agen

,
Zeugn isse des

damal igen Gehal tes un seres Volkes
,
wie ihn gei stl o sere Kun s t

ler ni cht in s ol cher Unm ittel barkei t und Wahrhei t wiederm
geben vermoch t h at ten

,
wie aber auch in durchgeführteren Ar

beitem selb st D ürer ’ s der sel be leicht von Zuthaten der Kun st
in engerem S inne zum Thei l verdeckt er schein t . Wir un serer
sei t s k önnen deshal b di e i n dem bekampften A r t ikel angegrif
fene neue Ver öffent l ichung auch der hi er besp ro chenen B l atter

,

namen tl i ch auch , s owei t sie besser und vollstandiger zu wer

den ver spr icht al s die al tere
,
nur mi t Anerkennung begrü ß en .

N u r n b e r g. A . v. E y e.

H erzogin E l i sabeth von Luxemburg und Berth ol d

T ueh er.

D ie glanz enden F urstenversammlungen ,
al s wel che die

R eich stage noch am S ch lusse des M i ttel al ter s , ja darüber hi n
aus, s ich da rs tel l ten , und der überhaup t z ieml ich h äufige Auf

enthalt für stl icher Pers onen in den grofserenR eichsstädten, die
für M ittel p unkte s owoh l des p ol i t i schen als kul turli cheu Lebens
der Zei t zu gel ten haben , brachten neben v iel fachen V orthei
len do ch auch al lerlei Ver legenheiten und U nzuträglichkeiten m it
s ich . Wie schwer fiel es oft s chon dem S tadtrath e, den Kön ig
oder Kai ser sel b st mit seinem Gefo lge auf eine geeignete und

ih ren An sprachen G enii ge lei stende Weise unterz ubringen und

zu verpflegen , wie häufig ergab en si ch C onflicte
,
und wie o ft

sah s ich die C ommune um eine (wen igs tens fü r diese oder jene
Leistung) geh ofi

°

te Geldentschäd igung betr ogen. D er einzelne

Burger, welcher ei nen für s tl i chen Gast in seine Behau sung auf
gen ommen hatte , wurde al lerdings für seine nur th eilweise er

setzten betr ächtl ichen Auflagen n ich t selten dur ch eine mehr
oder weniger nutzb r ingende Gun s tbezeugung bel ohn t. Aufser

der Eh re , wel che dur ch den hohen Besu ch dem H au se zu

Theil geworden war
,
gewann man endli ch auch Anknupfungs

punkte , welche z uwei len no ch in spaterer Zei t ver schiedenen
F amil iengl iedern bei ih ren H andel s . o der anderwei t igen Be

z iehungen zu dem betrefienden F ürstenthume oder seinenNach
barlandern nutzlich geworden s ind.

D o ch kam es auch v or, dafs dem eine furstl ich e Personl ich

keit beherbergenden Bürger n i cht nu r kein V ortheil aus seiner
G a s tfreundschaft en tsprang, son dern dieselbe ihm zu ei ner Quell e

peinl icher Ver legenheiten oder wol gar üb ler Nach rede ward .
Ueber e i nen solchen Fall

,
der einen der angesehen sten

nürnbergischen Bu rger
,
Berthold T ucher

,
den gei s t i gen Urbe

ber ei ner rech t werthvol len Gesch ichtsaufzeichnung aus der er

sten H älfte des 15 . Jahrb. einer seits , ein G l ied des luxembur
gischen Ka iserhau ses an derer sei ts bet rifft, ber ichte i ch in einer

der Bei l agen zu Nr. X des IV. Bandes der Nürnberger C hro
n iken . N ur vo rübergehend aber i st dor t des in teres san ten ur
kundl ichen Mater i ales gedach t , wel ches m i r über diesen Gegen
stand zu Geb ote s teht , und da s an jener Stel le zu veröffent

l ichen nicht in der Ab s i cht l iegen kann . Es m öge h ier seinen
P l a tz finden.

Z ur O r ient ierung seien neben dem Hinwei s auf den eben

angeführ ten Band in der S amm l ung der '

C hroniken der deu t

schen S t ädte b l o s wenige Bemerkungen vorangesch ick t .
D ie. an

’ s Aben teuerli che streifen de Un ruhe , jener auffal

lende Mangel an s i ttl i chem Hal t , wel che Charakter und L eben s
s chi cksale v ieler G l ieder des luxemburgiseben Hau ses kenn
zeichnen un d bedi ngen , den bestechen den G l anz ihrer E rsch ei
n ung

, ja man che bedeu tende An l age ver d unkel n , treten auch
bei einer jetz t sel ten genannten , zur Zei t ih res Leben s v iel
fach bekann t gewordenen Enkel inKaiser Kar l ’s IV. hervo r , de
ren wechselreiche S chicksale keineswegs ohne Bedeutung für die
p ol i t ische Geschichte D eutsch l and s s ind, un d namentli ch in den
des sen Bez iehungen zu F rankrei ch eine verhangnifsvoll e Wich
tigkeit er l angten . E ine To ch ter J ohann ’ s von Gö r li tz , des
jungsten der (zu mannbarem Al ter gediehenen) B r üder K on ig
Wen zel

’ s
,
wurde sie frühzei t i g mi t An ton , dem zwei ten Sohne

H er z og Ph i l i p p ’ s des K übnen von Burgund , vermähl t. D as ge
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nannte franz ö s ische H au s suchte dur ch di ese Verb indung s ich
ni cht a llein den Bes itz B rab an t s zu s ichern , sondern au ch das
E l i sabeth pfandweise (an Stel le ihres H eiratsgutes) uberwiesene
H erzogthum Luxemburg , da s Stamm l and des kai serli chen G e
schlechtes , zu gewi nnen D er frühe T od des b urgundischen
Pr inzen (ia der Schl ach t von Az incour t) schob die E rfül l ung
s olcher H offnungen noch eine Wei le h inaus und dreh te, sie ganz
zu verei teln ,

al s di e verwi ttwete H erz ogin auf den Wun sch
des K onigs S igmund s i ch mi t dem wittelsbachi sch en Johann
von H ol lan d-H ‘

ennegau, dem Oheim Jakobäa’

s, vermäh l te , we1
cher all ein un ter den F ürsten d ieser wes tl ichen G renzlande des
Rei ches dern kl ugeri und thatkraftigen Burgunder , H erz og Phi
l ipp dem Guten , gewachsen b li eb . A l lein nach weni gen Jah
ren (6. Jan . 1425) war dem Leben des bayer ischen Herz ogs
berei t s das Z iel gesetz t und E l i sabeth zum zwei ten Male in
denWittwenstand get reten . S ie zei gte s ich jetz t s o weni g wie
früher , nach dem Tode ihres e r sten Gemahl s , befäh i gt , ein

leicht in unruhi ge Bewegung gesetz tes und von aufsen h er be
droh tes L and zu regieren . Ohne Sinn für die G esammtinteres
sen ih res Hau ses un d n o ch v iel wen iger bekümmer t um di e

R echte des deuts chen R eiches , warf s ich E l isabeth sch l ie ß li ch
dem H erz oge von B urgund i n die A rme , der für A l les woh l
zu s orgen ver stan d, ihr am Anfang wen igsten s n o ch den S chein
der Herr schaft li sts und z uglei ch die Eink ünfte s i cher stel l te.

D enn gel dbedürftig wie ihr Oheim , der r öm i sche K oni g , war
die ver schwender i sche Frau , die über d ies, wie es s che in t , au ch
an Leichtfer t igkeit S igmund nur wenig nach s tand. In b lühen
der Jugend an einen franz ö s isch - burgundi schen H of versetz t ,
i s t sie m i t der ver feiner ten und prunkvol len , aber a uch raffi

nierten und leckeren S i t te un d Leben sweise j ener Kreise
eng vertraut geworden , und i n den Bez iehungen zu ih ren V er

wandten i n D eut s ch l and l ag s icher l ich kein G egengewicht
gegen die sch l immen E inwi rkungen , wel che von jener Seite
h er geschehen . S ogar am B raban ter H ofe in B rus sel gl aubte
man E l isabeth eine s i ttl iche Rüge erthei len zu mü s sen
und in den deutschen R eich sstadten schal t man sie eine lei ch t

s innige Ver schwen derin E in frei l i ch n icht meh r zeitge

nössischer G esch ich tschreiber legt ih r n och we it S ch l immeres
zur Las t

Neuerd ings hat uber diese Verh ä l tn i s se F r. v. Loher, Kaiser
S igm und und Herzog Ph i l ipp von Burgund (Münchener h istor.

Jahrbuch 329 H
‘

. gehandel t . E ine Monographie
iiber El i sabeth v on Gör l i tz v on G ustav Köhl er s teh t im Neuen
l aus it z . Magaz in

,
Bud XXXV

S ie verl ie l
'

s den se l ben , we i l s ie zwei I-Iofdamen beibehal ten
wol l te

,
die i hr S tiefs ohn

,
der Herz og , tamquam suspecte et m inus

hones to n ich t dulden zu können mein te ; E . de D ynter , chron . (l u

cum Loth . et Brabantiae
,
cd . de Rum t . 111, p . 329 . 330

Vgl . di e nürnberg isch e (von einem Stromer h erruh rende)
Aufze ichnung in der bere it s ange führten Bei l . z u Nr. X in Bd. IV
(1. Nurnb . Chron .

Ladisl . S untheim in seiner Geneal ogie der bayerischen H er
zoge ap . O efelo scrr. rer. Bo ic . I I

, 574 : und sie was ein puelerin.

D er Wun sch m i t ih rem O heim
, dem Kon ig S igmund , zu

sammenzutreflen, füh rte E l i sabeth im J. 1430 nach Nürnberg
S ie verwe i l te da sel b s t wäh rend des l ange verzogerten gro ß en
Re ichstages , der im Februar 143 1 er öffnet wurde, und schein t
dann solches Gefal len an dem bunten

,
wech selvol len T reiben der

stol zen Rei chss tad t gefunden zu haben
, dars sie ihren Aufent

h al t zu N urnberg b is in ’ s J. 1433 verl ängerte, oder immer wie
der dahin zuruckkehrte Von ihrem Hofstaa t umgeben
b ildete sie obwohl n ich t mehr in der Blüthe ihrer Jahre
stehend den M ittel punkt e iner leben s l u s t igen Gesell schaft

,

in wel cher neben den Edell euten gewiß au ch Burger ver

keh rten , und wor in w01 die H er z ogin n icht immer die ih rem
fiirstl ichen Range gebüh ren deWürde zu behaupten vermo chtefi ).

F ür Berth old T ucher war es eine zum min desten seh r
kos tsp iel i ge Eh re, dafs die H erz ogin in seinem Hau se ihr Ah
steigequartier nahm . Obwohl wir n ich t w i s sen

, ob d ies schon
bei ih rem er s ten vorübergehenden Au fen thal t im F r üh l ing und
S ommer 1430 der Fall war , s ah sie s ich berei t s im H erb ste
143 1 genöth igt , ih rem Wirth fiir die H erbergsmi eth e von 7
Wochen und 6 T agen (14 Gul d. j ede Wo che gerechnet) und

eine andere k leine Au sl age 1 1 3 G ld. rh . 15 G r. s chuldi g zu

b leiben und , wie die al s Nr. 2 folgende Urkunde zei gt
, un

ter Burgschaftsstellung zu verb riefen . D er gr ö ß te Theil di e
ser S chu ld wurde , wie es schei n t , wirkli ch zur rechten Zei t
(auf der F rankfurter F astenmesse 1432) abgetragen ; aber Ber
th old T ueher

’

s F orderungen und die anderer nürnbergisch er

S . das unten fol gende G el eitsch reiben (Nr. 1) und die oben

angeführte S tromer’sch e Aufze ichnung. El isabet h war s chon im
Frühl ing 1430 nach Nurnberg gekommen , das sie zum Herb s te
verlas sen hab en mu l

'

s
,
um für den W inter w ieder zuruekzukeh ren.

D ie Belege für ihr langes Verwe i len in Nürnberg au s S tadt
rechnung uud S ch enkbuch 3 . Chrom. (1. deutschen Städte. Nurnberg
IV . Vgl . au ch die fe lg . Anm .

Im S ch enkbuch Nr. 490 des Nurnberger Arch ivs finden i

sich

die fo lgenden Posten (von gemachten eing etra

g en : 143 1 , Herb s t . (Bl . 88 a). D er h ertzog in von H o l lant rzeten

und dinern, 8 p ersonen , 10 qr., eu. 1 6 13 8 h l . Febr . 1432 .

(B1. 9 1 a). D er von Lutzelburg ho fmei s ter 4 qr.
, eu. 10 6 8 h l .

Jan . 1433 (Bl . 96 b). D er h ertzog in von H o l lant caplan 4 qr.
,

eu. 10 6 h . D esg leielnen h eifst es in der S tadtrechnung (Jah res
register I I im N ü rnberger Archiv

,
Bl . 482 b) An fang 1431 : I tem

ded . 2 Te 4 6 111. der von Hol land pfe ifl‘

ern zu sch ankung .

Wah rscheinl ich s ind die in den fo l genden Urkunden g e

nannten Edel leute (gew ifs Johann H i l lebrand von Ruckh ofen) zu
d iesem Kre i se zu rechnen , wobei es bemerkenswerth scheint , dafs
kein dem We s ten Deut sch land s ang eh orig er Name genannt wird .

H ) I n der S tromer
‘

sch en Aufze ichnung , wo zuers t g esag t ist, dafs
sie ko stl ich en h o ii

‘

h ie l t
,
he i l'st es später : s ie wa s in grosser a r

1uuth und ging umb wie e in maydt. D er Nürnberger Rath hat
es seinersei t s in Anerkennung' ihrer fü rs t l ichen Wü rde n ich t feh
len las sen . Pfing sten 1430 hatte er sie zu e inem Tanze auf s Rath
huu s geladen und in d ie sem Jahr dre ima l , 1432 einmal m i t dem
üb l ichen Ehrengeschenk — 24 111 ) und F i schen bedach t .
D ie betreffenden Ste l len der S tadtr. u. d S eh enkb . in Chrom.Nürnb. IV.
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B ürger er streckten s ich bald au f unglei ch gröfsere Summen .

E i n betrachtl ich er Thei l der K lein odi en sei ner Fra u Chr is t ine,
Kar l H olzschuh er’

s T och ter , war um der H er z ogin w il len bei

den Juden i n N ürnberg ver setz t , wo sie Ber thol d gegen e ine

seh r bedeutende Aufzah lung w ieder einlesen mu ß te. E r that
das zuglei ch auch h in s ichtl ich der Ko s tb arkeiten , wel che J ohann
H il l ebran d von R uckhofen, ein Ed ler , der , wie es s chein t , i n
E l isabeth ’ s D ien sten stand, am gleichen O rte h in terl a s sen hatte.

E i n D ar lehen , wel ches er der H erz ogi n im Vereine m i t L ucas
K emnater gemacht (N r. ubernahm er schl iefslich , v iel leich t
al l erd ings nur, wei l es dem let z tgenannten zu beschwer l i ch fiel

,

seine ger ingere S umme für s i ch ein z ufordern , al lein . Bis au f

305 rhein . Guld. 15 G r. bel ief s i ch die sch l iefsl ich e G esammt

fo rderun g B er th ol d T uch er’

s , die er dur ch ei nen 1435 n ach
L uxemburg gesandten B oten ei n z u treiben such te , deren gan z
l iche Ab zah l ung er aber er s t b i s gegen E nde des Jah res zu
ges i cher t erh iel t . Wir begrei fen , dars einer un serer Ber i ch t
erstatter mein t

,
B er thol d Tacher sei in grofsen S orgen ge

s t anden um sein G u t , nachdem der H 0fhalt der H er z ogin ni cht
b l o s ihre , s ondern auch seine Baarschaft aufgezeh r t hatte.

D ie gr o ß en S ummen , wel che E l i sabeth v on dem k l ug rech
menden B urgunderherz og erh iel t haben es i h r dann aber

do ch m ögl ich gemach t , T ucher und die an dern nürnbergisch en

G laubiger z ufr ieden zu s tel len . D enn er s terer war n ich t bl o s
nich t der ein z ige, s on dern auch n icht einmal derjen ige, wel cher
v on dem Nürnberger Aufen thal t der Herz ogin h er die h och sten

F or derungen zu machen hatte. Aus einer merkwürdigen Stel le
im S chuldbuche der stadtisch en Losungsstube er sehen wi r

,
dafs

sie an deren B ürgern m i t n o ch wei t grofseren Summen verpflich tet
war

,
al s P fand dafu r ab er auch eines ihrer ko stbar s ten K lei

no d ien zurucklassen mu ß te ,
v iel leich t einen U eberrest jener

p rach tv o l len Geschenke, m i t denen ei n s t die jugend l iche El i sa
b eth bei ihrer Verm äh l ung m i t dem b urgund ischen B raban ter
herz og geschmück t wor den war , o der a us dem S chatze Johann ’s
von B ayern . S ie hat das S tu ck , welches wen igsten s die Bur
ger ,

die es be im Nürnberger Rathe für 800 G l d . Landswah

rung hi nter legt hat ten , wieder au s l ö s ten , ohne Zwei fel zuruck
erhal ten. D ies gesch ah n och im J. 1 432 , wäh rend B erth ol d Tu

cher er s t v iel sp äter zu seinem Gel de kam
Im J. 1444 verz i ch tete die H er z ogin z u Gun s ten Ph i l ipp ’ s

von B urgun d gänz l ich auf L uxemburg und z og s ich m i t e iner
Jah resrente von 8000 G l d . n ach Tr ier zuruck wo sie im
J . 145 1 unbeach tet un d ver la s sen starb fi ) .

D er mehrfach angeregte S tromer’
sch e Ber icht .

Vgl . un ten Urkunde N r. 4, Anm . 5 .

D afs Berthold T uch er iib erh aupt befr iedigt worden , läl'st
s i ch zwar urkund l ich n ich t nachwei sen , doch i s t eine bezug l ieh e
B emerkung des S tromer’

sch en B er ich t s anges icht s der ganzen Sach
l ag e durchau s g laubhaft .

"
r) Vgl . Löh er a. a. O . 409 . 410.

F r e i b u r g i . D r.

Vgl . S unth eim a. a. 0.

T h . V . K e r n .

(Sch l u ß folgt .)

Astronomisch e U hr vom Beginn des 16 .Jahrhunderts.

Wer s i ch eingehender m i t den i nneren V erhaltnissen des
15 . und 16. Jahrhun der ts beschaftigt hat, wir d n icht ohne S tau
nen die gro i se Anzah l von Astr on omen , wel che in bedeutende
ren Stadten , wie Nürnberg , Augsburg 11 . s. w.

,
e inem bürger

l i chen Geschäfte nachz ugehen scheinen
,
bemerk t un d s ich die

F rage aufgeworfen haben
,
woher diese Leute , die wir al s G e

leh r te nu r n och an Un iver s i t äten un d S ternwarten zu sehen
gewohnt s ind , damal s ihren Un terhal t nahmen . Kam ihnen
auch die S i t te zu statten

,
s i ch und anderen , namentl ich neu

geb orenen F amil iengliedern , das H or o skop stell en zu l a s sen
,

s o wur de diese doch nu r von vo rnehmen L euten geubt, un d das
H onorar fü r derar t ige D ien s t lei stungen war zu jener Zei t äu
h er st ger ing. E i ne eintritgl ichere Besch äft igung fiel ihnen ohne
Zwe ife l zu durch das Entwer fen von S onnenuh ren für T hurme,
Hau sgiebel un d G artensaul en , durch das E rfinden

l

neuer C on
struktionen fü r T aschensonnenubren ,

die b is i n da s 17. Jahr

h un der t h inei n e ine um s o grö l‘sere Rol le sp iel ten , je wen iger
die mechan i s chen Uhren bei ih rer K ostbarkei t noch in G e
b rauch gekommen un d bei ihrer unvol lkommenen E in rich tun g
s i ch al s zuverlassig erw iesen ha t ten . D erar tige Stun denzei ger,
auf Metal l , Holz , E l fenbein un d Pap ier oft seh r reich ausge

füh r t
,
s in d in grofser Mann igfal tigkei t auf un sere Zei t gekom

men un d zeugen n ich t sel ten von bedeu ten der E rfindungsgabe.

D ie N e th scheint jene As t r on omen aber auch prak ti sch un d be
reits m i t dem G rund sat z vertrau t gemacht zu haben , dars
man ein Bedarfnifs erwecken m us se

, wo ke in s vorhanden . E inen
gro l

'

seren D ien st lei stete ihn en in d ieser B ez iehung v iel le ich t
nieman d als Johannes K onigsch lager , der dem bei gröfserer

Verb rei t ung der T hurmuhren immer fuh lbarer werden den U ebel
s tande

,
dars zwei Z ahlweisen ,

die E inth eilung des Tages i n

zweimal zw öl f und in v ierundzwan z ig for tlaufen de S tunden ne

beneinander h ergiengen ,
dadurch ab z uhel fen such te ,

dars er

eine d ri t te , seh r compl icierte B erechnung au sdach te , wel che,
s ta t t E rleich terung zu schaffen , die Verwir rung er s t v ol l stau
dig und die for tgeset z te Hül fe der F achmanner nöth ig mach te
um s i ch dari n z urech t zu finden. Nach d iesem Verfahren
wur de der Un ter sch ied von Tag un d Nach t s t renger festgehal
ten a l s fruh er, un d zwar m i t Berucksich tigung ih rer wech sel n
den Lange je nach dem Vor rücken der Jahreszei ten . Man be

gann den Tag wie die Nach t m i t ei ner neuen S tun de
,
in dem

man um S onnen-Auf un d Untergang m i t ei n Uh r begann und
so mi t zwei

,
d rei Uh r gen Tag“ un d „gen Nach t

“
rückwarts

z ah l te. D ie Schwier i gkei t , die man s ich s chuf , best and aber
darin

,
dars man Tag und Nach t , o der v ielmeh r die er s te S tunde

der sel ben m i t dem wirk l i chen Auf o der Un tergange der S onne
z usammen fal len zu l a ssen s i ch muh te und , da man n i ch t wol
m inu tenwe ise den For t sch r i t t o der R uekgang ein zuhal ten ver

m ochte, die Tages un d Nach tzei t wen igs ten s m i t j eder halbstun
digen V eranderung des Sonnen standes kürzte o der verlangerte.

S e en t standen sechzehn Ab schni t te des Jahres, in welchen Tages
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merkt
,
al s s chwier iges Unternehmen er scheinen . D enno ch ge

s chah es , seit in den au fb lüh enden S t äd ten die M i ttel s ich bo
ten ,

so l che k o stb are Arbei ten zu zah len . E i n Exempl ar be
findet s ich in den Samm l ungen des german ischen Museums.
Es unter scheidet s ich seiner aufseren Fo rm nach ni cht von
den Hausuhren , wi e di ese b i s in da s 17. Jahrhunder t h inein
gewöhn li ch gestal tet waren ; doch sein s ch lanker Bau und meh r
no ch der St i l seiner O rnament ierung machen unzwei felhaft, dars
sein Ent s tehen in den Anfang des 16. Jahrb. fä l l t und der

angeb l ichen E rfindung des Peter H ele nicht fern l iegt. E in

au s v ier starken B lechpl atten z u sammengesetzter , unten und

oben mi t einem profil ierten R ande umgebener Kas ten um
sch li e ß t die Mechan ik dieser U hr. D ie P l atten s ind schwarz
an ges t ri chen und m it gol denem , treii.lich er fundenem un d ge
zeichnetem goth isch en Bl a ttwerk bemal t . V om befindet s i ch
ein grofses, nach den Se i ten h i n über s tehen des Z iii‘erblatt von
E i sen m i t e i n em Zei ger und einem messingenen Rande , de

ren Z iffern eingravier t un d auf letzterem m i t schwarzer Mas se
au sgefül l t sind . Oben befindet s ich ein Aufsatz von vier ver
goldeten ,

m i t dur chb ro chenem Mafswerk au sgefül l ten Rundbo
gen ,

die ein gleichfal l s vergo l detes Gestel l umsch liefsen, wel
ches eine G l o cke tr ägt und oben in eine gothische B l ume aus

l äuft . D ie H öhe des ganzen Gestel les betr ägt der D urch
mes ser des Z ifi

"

erhlattes 1 1
,
50m ‚ E in zur Uh r gehör iger

S chl üs sel von E isen i st im G r iff ebenfal l s zu goth ischem Mais
werk durchb r ochen und 8,7cm l ang.

In teres san t wurde es vo r al lem sein , die innere E i nr ich
t ung der Uh r darz ul egen . Wir mu s sen darauf verz ichten und
bemerken hi er nur , dars das Räderwerk an zwei Stel len

,
dur ch

e ine v orn , unmit tel ba r unter dem Zifferbl at t , und eine an der

entgegengesetz ten Sei te in der sel ben H öhe angebrachte zwei te
O effnung, aufgez ogen w ird. Es schein t vortrefii ich gearbei te t zu
sein ; denn die Uhr i s t n och i n Gang zu b r ingen. D as Z if
ferblatt gib t durch seine E inr ich t ung über den Zweck dersel
ben Au skunft. D er erwähn te Messingrand i s t al s Vert reter der
kl eineren U hr in vi erundzwanz ig S t unden abgeth eilt, wel che dur ch
r ömi sche Z iffern beze ichnet s in d un d zweimal von I bis X II l au
fen

,
so dars der Zei ger d iesen K rei s i n dem Zei t raum eines Ta

ges und einer Nach t e inmal zu umsch reiben hat . Innerhalb
des selben befinden s i ch neun kl einere Kreise , wel che der hal
ben Zahl der Jah resab schn itte der gröfseren Uh r en tsp rechen ,
di e, in dem man das zweite Mal die Nacht an die S tel le des
Tages set z t und zwei , welche z u sammenfal len , abz ieht, die vo lle
Z ahl ergeben . Ar ab ische Z iffern in diesen Krei sen geben die
S tunden der letztgenannten Uh r an und der Zeiger , auf we1
chem di e E intheil ung der sel ben sich wiederhol t

,
zeigt z ugle ich

di e Stunden nach beiden Z äh lweisen an. Es i 3t beim Beob
ach ten d ieser U hr nur wahr z unehmen

,
dafs der r ichti ge , d. h .

für di e eben geltende Tages l änge angewiesene ,
d u rch die E in

theilung des Zei ger s n äher bes t immte K rei s in’

s Auge gefafst
wird.

In dem ganzen Werke war gewi ß ein schwieriges Pr ob lem

gel o st , und deshalb hat es für uns no ch Wicht i gkeit. ImU ebri

gen l iefer t es nur einen neuen Beleg zu der oft zu machenden
Wah rnehmung, dafs man a l len S charfs inn aufb ietet, einer V er
legenheit zu begegnen , bis man erkennt , dars sie durch ein

faches Bei seitelegen am leichtesten und vollkommensten über
wunden wird.

N urnb erg . A . v on E y e.

Exeerpte aus Bresl auer S tadtbuch ern‚ bezugl ich der

Privatal terthümer.

(S ch lufs.)

Ver suchen wir uns nun in der Menge der b isher mitgetheil
ten U rkundenexcerpte zu o r ient ieren. F iir die H aus e i n

r i c h t u ng 1) i st zuvö rder s t Nr. 94 wicht ig. Es werden da G la s
fen ster (vgl . 96. 107) und Fenster au s Papier und Pergament
erwähnt . Was die P l o s t e r e bedeu ten i st m i r nicht k l ar
Im H ofe steht ein stei nerner F isch trog und ein steinerner
T i sch, ein Ti sch im F l u re , zwei in der Stube (vgl. Zu

den O fen und B rant re i ten (wei offenen Feuer s tel len 3) ge
boren S türzen

,
d. h . V orsetzer , und C r o o k en (wol H aken

zum Anhängen der Kes sel Z um O fen brauch ten sie K oh
lenschaufeln, S chürschaufeln (Feuer-)Gabel n , eiserne K rucken,
Wol zum Au fstören der G luth H ängende Leuchter fin

den s ich i n al len S tuben o ft au s Mes s ing ; neben diesen
au ch S tandleuchter Tis che werden haufig erwabnt (6 .

1 6 . 54 a
. 58. 59 . 64. 96. 98. 107) einmal s ogar ein K l app

t isch Zu den T i s chen s i nd die Sessel 7) erforderl ich (58.
94 . 96 . zu denen die S tuh lk i ssen geb oren (3 . ein

mal kommt ein gedrechsel ter Ses sel vo r au ß erdem
D anke (6 . 16. 58. 9 6) m i t Bankpfuh len Zur Verz ierung

der Banks braucht man die Banklaken (bankal ia ; 34. 64 . 90.

105 ; tectura sel le de parchauo : bes onder s ko s tbare wur
den während des Wo chenbet tes der H au sfra u umgehängt oder
au fgelegt D az u kommen , m i t diesen eng verwandt , die
Wandtepp iche (Umh ange : sowie die F ufsteppich e (tepet :
88. 105 . Zur Aufbewahrung von K lei d ern etc. dienen

A1mer 5) (6. 35. 59 . 64 . 67. 80. S chreine (38. 58.

Laden (20. 43. 64 . 89) und Ka s ten (1 . 3 . 12 . 20. 37. 43 . 45 .

50. 58. 65) G eldladen wurden durch V orhangesch losser ge
s icher t In der S t ube s teht ein H andfafs, w01 einWa sch
becken gewöhnli ch au s Z inn (67. 94. Nun kommen
die B e t t en. D ie S panbetten

1 1) s cheinen die Bet ts tel len ge
wesen zu sein (16. 58. 64. 80. 94 . 96. D ie Betten selb st
(3 . 5 . 1 1 . 12 . 13 . 20. 2 9 . 34. 35 . 37. 41 . 42 . 54 a

. 59 . 60.

65 . 104) waren schon Federk is sen . Aufser den selben und dem
Bettgewand (1 . 2 . 13 . 18. 2 9 . 34 . 36. 38. 42) im A l lgemeinen
werden uns an ei nzel nen S tü cken genann t : P fuh le (3 . 1 3 . 34 .

37. 42 . 54 a
. 59 . 64 . 65. 90. 103 . 105 ; ei nmal ein lederner :

20) K is sen (5. 1 1 . 1 2 . 13 . 34 . 38. 42 . 59 . 65 . 90. 103 .

H auptpfuhl z uwei len m it F l aum federn gefül lt (3.
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ferner Laken 13) (Leflach : 3 . 5 . 1 1 . 12 . 1 3 . 2 1 . 23 . 34.

37. 38. 45. 59. 60. 64. 65 . 90. 103 ; von k ö lni scher Lei nwand :
45 . 64 ; von schwäbi schen ins Wochenbett : 88 ; o der gar or ien
talischen 100. 103 ; o der au s L eder : Z i

ehen oder U eberzüge (45 59. 60. 103 ; Pfüh lz ich e : 60 ; go l

dene Pfüh lziche : 45 ; benahte : D eckl aken (13 . 34 . 90.

Kel ten 15) al s Bet tdecken (12 . 45. 59 . 64 90 ; sei dene :
59 . sogar T aufdecken (104 und D ecken uber dieWiege

D ie K uch eng era t h e (96. 109) bes tehen au s dem Eu

ch enschrank aus Kesseln (43 . 64. die en tweder ein
gemauer t s in d (vergl . oder an Ket ten un d Haken 16) frei
über dem offenen Herde hangen (67 H erdkessel au s F i s ch
kes sel n ferner h olzernem eisernem kup fernem
(33 . 42) und z innernem Geschi r r (33. E s werden bes on
der s namhaft gemacht : Becken (20. 34 . 45. 96. T epfe

(37 ; kapierne : 59 . 67. P fannen (43 . T iegel (1 1. 96 ;

eherne : 3 . F isch tiegel Kennen (1 1 . 34 .

54 a
. 59 . 60. 96) und K ämnchen (31 . 37. T opfkannen

17
)

(12 . 83 . halbe T 0pfkannen (38. 60. 67. Kannen von

3 Quart Quartkannen (3 . 37. 38. 65. 83 . halbe Quart
kennen Quartierlein F l a schen (36. ha lbe T 0pf
fiasch en Ohme v on 30 Quar t (von Kup fer : Ferner
finden S cheider T eigt10g Butterfafs

Milchnapfe
”
) Wannen Mu lden T ragzuber

S tauden oder Wa s serbehäl ter (77. D reifüfse

auch Bes te Bratspiefse (64 . 96) und Morser (43 .

45) D ie Sch ü s sel n (34. 37. 45 . 54 a
. 65) und Tel ler (54 8

.

67) s ind meist au s Z i nn (33 . 59 . 88. 101) o der

H o l z (35 . doch kommen auch s i lberne vo r (29 . D ie

Scheiben (65) waren die Tab let te Au s S i lber s in d die mei
s ten der erwähn ten B echer (46 . 85 . Schalen (3 1 . 33 . 48.

53 . 54 b . 77. 85 . 90. 98. 103) oder Köpfe (3 1 . 33 . 46. 54 b .

57. 62 . D oppel becher 57) und L öffel

46 . 59 . 75 . 89 . 90; ein gold ner : 56 ; s on s t auch
au s Hol z oder Z inn : Au ch Loii el und

K öpfe werden genann t Z um T ischgerath gehö r t au ß er
den obigen S t ücken ferner : da s Ti s chtu ch (T isch laken : 3 , 12 .

13 . 4 1 . 42 . und die Serv iet ten (T wele 3 5) : 3 .

die Sauc ieren 65 . 67. 83) und das Sal z
fafs Zum nothwendigen Il ausrath end l ich auch die Hand
t ücher ( 13 . 34. 35 . 4 1 . 42 . 59 . 60. 64 . 65 . 88.

Wa s die K l e i d e r anbel angt
,
so werden un s bei Mammern

und Weibern genann t : H emden (34 . 105 ; frawenhemde : 37)
und Badekappen 59 . 105 ; balneamen : 47 ; köl

n ische : Let z teres i s t besonder s merkwürd ig
,
da die glei ch

zei t i gen M in ia tu ren uns mei s t die Frauen gan z na ckt
,
dieM iin

ner mi t einem winz igen S chur z beklei det im Bude vo rs tel len .

Dazu geboren B adel aken D ie M ä n n e r t ragen s odann
H o sen (2 1 . 59 . 60 ; ro th , grün , weifs : 2 1 ; schwarze : GO ; le
derne : 2 1 ; to syn hozen Röcke (27 b . 57. 59 . 60. 70 ;

R eiserock : 27 b) , Joppen (38. 5 9 . Lendner ”
) G u

geln (47. K or sen oder Pel ze S chauben
,
m i t Z obel

pelz verbräm t K i ttel M än tel (1 1 . 35. 59 . 60. 65 .

69 . 70. Mützen habe ich nur zweimal erwähn t gefunden
(2 1 . lederne Hand schuhe i n Nr. 2 1 . D ie F r a u e n haben
an K lei dern (2 . 34 . 36 . 40. Rö cke (3 . 34 . 37. 45 . 60.

71 . 81 . 101. K ittel Jepen A ermel (45 ; von
S ammt : 71 . 88. 9 1. 103 ; von T aift : Pel ze (34 . 37.

K or sen (34 . 37. 71 . 101 . Hauben (68 ; l ange F atsch

hauben : 45 kurze Hauben : 45 ; S ammthauben : 103 ; go l
dene : 90. 101 . 103 ; Hauben m i t Per lenbändern besetz t : 90.

103 ; Haubenb änder : Man tel (3. 13 . 34 . 37. 60. 71 . 77.

101 . 103 ; Laufman tel : 60 ; Perl enmantel : S trofi
°

elinge
3 1
)

S cha1awne 32) (60. S che rzen D ie Jung
frauen schmückten s i ch m i t Perlenkränzen (22 . 45) o der P fau
federkranzen (45) oder m it K r änzen , bes tehend au s gol denen
R ingen oder au s vergoldeten Kup ferr ingen Zur T oi let te
gehö r ten fiir verhei r atete F rauen : die S chl eier (2 . 3 . 1 1 . 1 3 .

2 1 . 34. 37. 60 ; seidene : 88 ; wol lene : 60 ; b ohm i sche : 68. 88.

die H aupttucher (60. S tirntucher U nterwindeln

Z öpfe (45 . Ferner zum S chmu ck : die Perlenbän
der (54 b . 77. 90. 9 1 . 102 ; m i t F l i ttern : Perlenhalsban

der s i l berne B än dchen m i t Schel len go ldene Kreu ze
A l les dies z usammen wi rd al s „frewl ich geben de

“ be

zeichnet (39 . 68. 90; perlen G . 54 b). B ei de Gesch lechter pu
tzen s i ch m i t s i lbernen S chel len (44. gol denen und s i lber
nen Knöpfen (1 3 . 60. 9 1) und H eftel n (37. 89 . m it s i l
h ernen , vergol deten un d anderen Gür tel n (13 . 34. 45 . 50. 53 .

64. 77. 83 . 88. 90. 91 . 101 ; lederne : 2 1) die ,
au s ein zel nen

G l iedern (Spangen 44 . 45 . 48. 53 . 64 . 83 . 9 1) bes tehend , auf
ei ner farb igen B orte (75 . 83 . 88 . 9 1) o der ei nem R iemen auf
gelegt waren (83 ; G ürtel m i t S che l len : 56 ; Perlengurtel : 3 1 ;
F rauengürteb 3 1 . 59 . 71 . 85 . 103 ; Mannergürtel : 38. 46 . 59 .

85 ; S pangurtel : 48) und m i t an derem si lbernen Ges chmei de
(1 . 13 . 29 . Zu dem G ürtel geh orten Ringe (44 75 . 83)
und S enkel (83 . Senke l werden auch son st erwabnt (53 .

s owie ferner die s i lbernen S chnurnadeln (streiehnadiln ?

Am Gürtel h ieng die Ta sche (38, 9 1 ; m i t S i lber besch la
gen : 30)

3 3
) bei den Männern wahr schein l ich a uch da s Mes ser ,

da s i n s i lberner S chei de getragen wur de (46 . 77. 85 . 90. 9 1)
und auch am Heft m i t S i lber besch lagen war M änner
und Weiber trugen ferner s i lberne Mantclspangen (F urspan : 48 .

75 . 9 1 ; gol denes F . : 56 ; m i t s i lbernem Ket t chen : 48 ; m i t Per
len beset z t : 75 ; i n Ges tal t eines wcifsen P fauen , mit b lauem
Saph i r un d Per len verz ier t : 99) B ei de s chmücken s i ch m i t
Ringen (45 . F ingerl in : 1 3 . sowoh l m i t s i lbernen
(1 3 . 48 . 53 . 75 . 89) al s go l denen (13 . 48. 53 . 57. 75 . 86 . 9 1 ;

z uwei len auch nu r au s vergol detem oder blo l'sem Kup fer : 75 ;
Ringe m i t Steinen : 89 ; D iaman ten : 75 ; Jaehant , Türkis un d
G ranat : 86 ; Trau ringe : 103 , D ie P atern o s ter (1 1 . 60)
s in d gewöhnl i ch aus Bern s tei n (90. 9 1 ; aytstein : 45. 89 3 5

)
o der kora l len (45 . 71. 77. 90. 9 1 . 104 ; m i t H eil igthum :

ei nmal kommt ein schwarzes vo r (9 1) JO).
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Von W a f f e n werden erwabnt : Schwerter (38. 64. D e

gen D ol che (tyl itcz 103) Armbruste (42 . 64 .

Heber z um Aufz iehen dersel ben Pisch czel len (80) von
S chut zwehren : P l at ten H arn i sch Panzer (50. 59 .

64 . Lypken (50. S t u rmhauben S ch irbel irch eyn

(38) s t ählerne Koll er (64), B lech oder E i senhandschuhe (64.

T artsch en S ch il de G eschutze (Büch sen : 42 ;
Handbüch se : Pulver S teine Pfei le

Zum H a u s r a t h geb oren dann n och di e F ä sser (Bo tten), die
im Kell er l iegen die Heber (Röhren) zum Abzapfen

ferner die Mangel “) zum Wäsch erollen
e ine Handmühle
Von K 0 5 tb a rk e i t e n finde ich erwabnt ei nen ubergoldeten

s il bernen Hah n und eine s i l berne Henne K rystallbüch sen

s i lberne (53 . eine Beere m i t R el i qu ien
(45) und eine Uhr

B ü c h e r werden häufig genann t (14 . ein ige

Mal e soga r der vol l stän d ige Katal og theol ogi scher medi
cinisch er (82 . 93) und andrer B ib l i otheken (56 . 74) m i t
geth eil t. Bes on der s beli eb t scheinen di e Geste R omanorum

gewesen zu sei n (64.

H a n d w e r k s z e 11 g 43) wi r d gleich fal l s angefüh r t (des Kupfer
s chm ied s : 8, des S chm ied s : 10) und das vo l l s tändi ge Inventar
eines Z inngi efsers bei geb rach t D as Inventar e ines K retsch
merhauses 44) gib t Nr. 96 , da s einer Ap otheke Nr. 43 ; B rau

geräth schaften , wie Würztröge Braupfannen (9 . 16. 80)
werden aufgeführt . N r. 98 en thäl t d as V erzeichnii‘s des sen , wa s
im s t äd t i schen Weinhause an G erath schaften s i ch vo r fand

8 t o ffe 46) wer den man cher lei erwähn t L einwan d 47) (34 . 4 1 .

45 . 60. 64 . 88. T uche (24 . 25 . 28. Harr is“ 49) (24 .

5 9 . Bel ken 49) (45 . parchanus

(Barchen t : o riental i sches Tuch (101)
Von F u h r w e r k e n lernen w ir kennen ver sch iedeneWagen

(79) nament li ch : F uhrwagen (27 a
,

R ynnewagen m i t Sper
1achen 52) un d T üchern H ol zwagen ferner : P ferde
ge

'schi r r (2 7 8
. 81 ) G eifseln

Interessant s ind en d l ich die Angaben der P r e i s e von G u
tern v on V ieh un d P ferden (52 . 55 . v on G erathe

,

S toii en ,
K l eidern und Ko stba rkei ten (1 6. 19 . 24. 49 . 57. 60.

67. 76 . 99 . von We i n (98)
E ndl i ch i st n o ch zu gedenken der Menge von K i r c h e n

g e r ä t h e ,
da s im P r ivatbes i t z s i ch vorfindet. Abgesehen von

R el i qui en an P ater n o stern (71) oder in F orm v on Beeren
von ver sch iedenen Rel i qu i aren

,
die Nonnen angehören s ind

im P r ivatbes i tz : gr ö ß ere Rel i qu i are s i lberne F aces (26 .

85 . 90. 97. 108. K reuze (53 . 56 . Kelche (20. 56 .

A lw i n S c h u l tz .

Nach trag zu den l ateinisch en R eimen desMi ttel al ters.

Zu dem in N r. 2 des Anzeiger s mi tgeth ei lten R ythmus
C ommendacio scolarum“ hat H ee irektor Halm i n München
die Gü te gehab t, m i r die Var ian ten ‘

des C lm . 1 4529 au s S t. Em
meram mitzuth eilen ,

wel che erheb l i che Verbes serungen gewah
ren. S t r . 4 , 4 hat d iese Hand schr ift r icht i g dydasca los 6

,
4

honorum 8, 4 00177 6 , wodurch der S atz er st ver st änd l ich wi rd . Im

An fang der fol genden S tr ophe i s t au ch nach S ch edel ’s Text
C etus zu lesen , und sine wir d durch die S t . Emmeramer Hand
sch r ift bestätigt ; eben s o leta un d 1 1 ,

2 antiqm
'

ta3 . Endli ch
b ietet diese s tat t des unver st änd l ichen a rege nev o : virge

(virgae) new ,
wa s

, wie i ch jetz t sehe, auch wo l die Bedeutung
von H . S ch edel

’

s Abkürz ung sein soll te. S o läfst s ich nun die

ses S chülerl ied v o l l s t ändi g correc t her s tel len .

H e i d e l b e r g. W. W a t t e n b a c h .

(M i t einer B e i l age.)
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108 ; m i t Patene : Mefsgewänder Kasel n (56.

Mefsbuch er 76 . Hei l igenb i l der Umbrale (76)
J3. selb st ein B l ick in die Spei sekammer ei nes al ten Weibes

wird un s gewah r t ; sie hat nurser F l a chs vorräth ig 24 dürre

H albfische, wo] S tockfische zwei Töp fe m i t eingemachten K ir
s chen

,
e inen T 0pf mit i n H oni g e in gemach ten T arnieken

einen T 0pf H on ig und e inen v ol l geschmol zener Butter
Für die Hau smarken-Fo rschung ist es i n teressan t

,
dars in

Nr. 22 e ine sol che a l s H andelssignatur auf S äcken constatiert

wird und in Nr. 39 s ich al s Petschaftszeichen 58) verwendet findet.
Z um S ch lusse mache ich auf N r. 1 5 aufmerksam . Es schei nt
s ich da um den Verkauf einer Marke zu handel n .

Wie schon bemerkt , reichen di e h ier beigeb rachten U r
kunden n o ch l ange n ich t au s , ei ne Ges ch i chte des m i ttel al ter
l ichen H ausrath s und der Ko stüme zu begründen ; es feh len
seh r v iele wich t i ge S achen ganz ; man ches ist unkl ar und nu

verstaudlich . Wenn aber s tat t 109 s o l cher Excerpte etwa

die hundertfache Anz ahl vorl iegt , dann wird es viellei cht mög
li ch seim,

‘ ani d ieser Bas i s eine s ol che Un ter suchung zu un ter
nehmen . Ohne dies Ma terial wird jede ein schl agende F 0r

sohung meh r oder weniger der wis sen schaftl ichen G rundl age
en tbeh ren , s ich in’

s D i let tan t i sche ver l ieren . D as Mater ia l ist
aber im rei chsten Marse vorhanden ; es kommt nur darauf an,
da s selbe an

’

s L ich t zu z iehen . D azu anzuregen
,
habe ich die

B resl auer U rkundenbuch er h ier a usgez ogen und denR eich thum

der selben un d die F ulle der aus di esen Quel len zu gewinnen

den Aufsch lusse darzu legen ver such t .
B r e s l a u.
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Chronik des germanischen Museums.
Nü r n b e r g ; 15 . Apr i l 1871 .

Ih re Maj estät die Kai serin A u g u s t a , Kön ig in von Preufsen,
deren “’

oh lwo l len und Interesse fü r un sere nat ionale An sta l t wir
erst j üngst erwähnen durften , hat derse lben neuerdi ngs ein gnädi
’

g es Ge schenk von 150 151. zugeben las sen , fur das -wir un s zu b e

s
'

onderem Danke verpfli chtet füh len .

Unser Unternehmen der Ab formung in teres santer G rabs te ine
schreitet erfreul i ch vorwerts, un d es i st für uns bes onders angenehm
und ermuth ig end , dars w ir dabei v on so v ie len Se iten freund l i che
Unters tützung finden. S o hat S e. kg l . Hohe i t der Gro ß herzog von
Sach sen -1V e imar die Anordnung getroffen , dafs der Grab ste in des
Mal ers Lucas Kranach in der Stadtk irch e zu Weimar abgeformt
und dieser Abgq unserer Sammlung al s Geschenk einverle ib t
werde . D esgle ich en hat das h ochw iirdig e D omcapitel zu Köln auf
Anregung Sr. E x cel l enz des Herrn Erzbi schofs . dem Museum e inen
Abgufs vom Grabma le des D omgrunders , des Erzb i sch ofs Konrad
v on H och staden, zum Ges chenke zu machen b esch los sen , und Herr
D ombaumei ster Baurath V o ig tel hat bereit s den D ombi ldh auer

Fuch s m i t der Abformung betraut .
Von den s ch on fruh er al s Geschenke uns versprochenen Ah

gussen werden demnäch s t das des Albrech t von Hohenl ohe (T
des G ott fried von F ü rs tenberg — Ha s lach zu Has lach (i“ 1341) un d
des Gotz von Ber l ich ingen eintrefl

‘

en . Auf Ko sten des Museums
s ind gleich fa l l s m ehrere Abg usse bes te l l t worden .

D er vor Kurzem h ier verstorbene Appel lationsg erich tsexpedi
t or L ink hat un serer Nationalanstal t tes tamen tari sch 500 ti . ver

mach t .
Das 400j äh rige Jubel fes t der Geburt A lbrech t Durer’a w ird

auch an un serer Ansta l t n ich t sp url o s vornh erg eh en ; sie wird auf
Veran lassung des F estcomité s daran s ich beth e i lig en und e in e kle ine
Aus ste ll ung von Photograph ien u. s . w . nach D ürer’

sch en G emal

den und Handzeichnungen veran stal ten , die si ch , da wahrsche inl ich
zu dem fe st l ichen Tage (21 . Mai) v ie le fremde Gäste nach K ürn
berg kommen , n och etwas erwei tern kann , wenn man un s manche
Gegen stande freund l ich zur Verfügung ste l l t , um die w ir deren
Besi tzer ersuchen werden .

A l s Ergänzung der in N r. 6 des Jah rg . 1870 gebrach ten Pfleg
sch aftsveränderung en haben wir Fo lgende s m itzuth e i len
Neue Pfleg schaften wurden begründ e t in B r ü n n . Pfleger :

Dr. J . P a r t h e , D i rektor der k. k. L ehrerbi l dungsan sta l t
,
se i t 14 .

D ecbr. 1870. C r e u z b u r g . Pfleg er : G . R . S c h u l z
,
R ech nung s

amtmann ,
s . 1 . Januar 1871 . G üs t ro w. Pfleg er : Dr . O t t o

K r e t s c h m a n n , Gymnas ia l l eh rer , s . 1 . Jul i 1870. S t e n d a l .
Pfleger : K . J . L i e b h o l d ,

Gymnas ia l lehrer , s . 20. März 1870.

E in zwe i ter Pfleg er wurde au fge s te l l t in L e i p z i g : Dr. O s k a r
M o t h e s ‚ Arch i tekt , 8 . 14 . Februar 1871 . O l m u t z . D r . m e d .

B r e c h e r , s . 19 . December 1870. Fo lgende Pfl eg sch a l
'

ten wur
den neu besetz t : A u g s b u r g . Pfleg er : W i l h e l m F r e i h e r r
v . L ii t z e l b u r g , k. Bez .

-G er.
-Sekre tär

,
s . 1 . Miirz 1871 . C o b

l e n z . Pfleg er F e rd . E n g e l s
,
k. Bergrath s . 1 . Januar 1871 .

F r e i s i n g . Pfleg er : D r . M e i s t e r , k. Lyeealpro fesso r u. Rektor
der G owerbschule , s. 1 . Januar 1871 . G ü n z b u r g . Pfleger : Joh .

E v . B o l l , k . S ubrektor ,
s . 18. Januar 1871 . K aufb e u e rn .

Pfleg er : J o s e f T r o l l , Lehrer , 8 . 1 . Sep t . 1870. K em p t e n .

Pfleg er : L u d w i g H u b e r , Prokur i st der Jos . K öse l ’ sch en Buchh .,
s . 19 . Januar 1871. P f a ff e n h o f e n . Pfleg er : A l o i s K i s t l e r ,
Kaufmann 11 . B ü rgermei ster

,
in \V o lnzach , s . 12 . N ovbr. 1870. P o

S e n . Pfleg er : H i e l s c h e r , Rektor der M i t te l schu l e , s .

“

22 . Januar
1871 . S t a d t s t e i n a c h . Pfleg er : A l b e r t B e v e r i

,
k. Bezirk s

amtmann
,
s . 5 . Februar 1871 . S t a f fe l s t e i n . Pfleg er : E r h a r d

K r a u s , k. Landg erich tsassessor , si 15 . Februar 1871 . T h o r n.
Pfleg er : E r n s t L a m b e c k , Buch h aindler u . S tadtrath

, s. 2 1. Ja
nuar 1871 . W e i d e. Pfleger : C a r l L i e b e r , R entamts-Ass i s ten t,
s . 1 . D ez . 1870. Z u s m a r s h a u s e n . Pfleg er : M i c h a e l S c h u
s t e r , I . Bez .

-Amtsschre iber , s. 1. Januar 1871. Z w i c kau . Pfle

g er : G u s t a v M o s e n , G ymnasialoberl ehrer, s . 1 . Ju l i 1870.

E ingang en s ind die Pfleg sch aften zu E l b o g e n , H a r b u r g
a. E .

, L e n n e p , T u t t l i n g e n und W e i t z .
Neue J a h r e s b e i t r ä g e wurden sei t V erofi'entl ich ung des letz

ten Verze i chn i s ses fol gende angeme ldet :
Von S t ä d t e n : Uel zen . Stadtmag i st rat (auf die weiteren 10

Jahre 1871 — 1880) 5 H. 15 kr.

V on P r i v a t e n : Berl in. J. A . Stargard t
,
Buch h andl er (stat t

fruh er 3 6 . 30 kr.) 5 6 15 kr. F riedberg i. d. Wetterau . F riedr.

S tifi
"

t
, Grub en d irektor 1 fl . 45 kr. Grei z . Car l \V einmann

,
Fabr ikan t

(stat t früher 1 fl.) l fl. 45 kr. Kronach . Kauer , k. B ez irk sgerichte
rath 1 6 12 kr. Nürnberg. Eduard Dre s sel

,
Buchha l ter

, 1 8. 01

denbu
_

'

ry. M in i s ter v on Röss ing , E x e.
, 1 11. 45 kr. O snabrück. Schade,

D omkapi tu lar , 1 11. 45 kr. Plauen. Kuntze, Burgermeister (statt fru
h er 1 6 . 45 2 6 . 20kr.

E i n m a l i g e B e i t r ä g e wurden fol gende gegeben :
V on V e r e i n e n : Lohr . Turnvere in 2 6 . U lm. Burg erg esel l

s chaft 2 6 . 42 kr.

Von P r i va t e n : Bam i. Mahren . Hans Lichtb lau , F reigutsbes i t zer 2 tl . 20kr. Er langen. Dr . K erler, U niversitätsbibl io th ekar,
1 fl. Hi ldburghausen . A . Radefe l d , Lehrer am h erzog l . S chu l lehrer
S em inar

, 1 8 . 30kr. Lohr. Joseph Sch ie le
,
Privat ier , 1 H.

,
Daniel

S teigerwa ld
,
Advokat

,

Ferner g iengen unsern Samml ungen folgende Geschenke zu z

I. Für die kunst und kulturgesoh ichtl iehen Samm

lungen.

(N r. 6 177

F reiberg. A l t e r t h um s v e r e i n : Ans ich t von Fre iberg 1. J .

1643 nach M . Mer ian
,
S teindruck , A . M ü l l e r , Z eichnenl eh rer

Ans ich t v on Fre iberg in der V og el perspective , S teindruck von H .

\‘V i l l iard . Köln . G o b b e l s ,
Kap lan : G ypsabgufs e ines roman i

s chen Leuch ters zu Antwerpen . Kupferzel l . S e. D u r c h l . T .
- Ii ‚

F ü r s t z u H o h e n l o h e -W a l d e n b u r g - S c h i l l i n g s f ii r s t : 3
Ph o t0g raph ieen nach zwe i Grab s teinen und e inem roman i schen Por
ta l zu Meran . Nürnberg. F ö r d e r r e u t h e r, Kau fmann : Ansich t
e ine s Spring brunnen s , K pfstc l1 . von M . R öfs ler. Spott-bi ld auf die

Franzosen
, K pfstch . von J. K il lner ; 1796 v o n G em n1 i n g

,
Ob ers t :

6 Amu let te , g ef. au f dem K i rchho f der chema l . V estn Rothem
berg . A egyp t. Mum ien le inw and . S . P i c k e r t , l l o fantiquar : K le ine
S i lberm im ze von Kön ig Gustav Ado l f von Schweden . 19 Radi a
rung en und Kup fers t iche und 1 l i le isti i'tze ichnung von W i lder. 1

k le inere F lö te . L e o n h a r d S c h ä fi
'

, Kau fmann : 12 a l te Hu f‘e i sen ,
g e f. in G l ock enho f. Dr . S e e l h o r s t , Pro fes sor : Karte von Oe ster
re ich u. d . Enn s

,
V ierte l un te r'm Mannhartsberg . Z u r S t r a s s e n,

Pro f. an der K unstg ewerbsch ule : Röm i scher Ohrring von Bronze
drah t . Oberer The i l e iner bron zenen Schmucknade l v . 15 . Jhdt.
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U n g e n a n n t : 1 S iegel stock mit Futteral vom 18. Jh dt . und 2

mit Wappen bemal te B lech täfeleh en , 17. Jh dt . Paris. E d w i n
T r o fs

,
B uchhänd ler : 3 Ph otograph ieen nach e inem Kamm e und

e inem E lfenbeinküstch en ; 15 . Jh dt. S chw. Gmünd. J u l i u s E r

h a r d t : 1 1 al te z . T h . glas ierte Dachz iege l und 1 Bruch stück von
s ol ch en . U lm. S c h w e n k ,

K upferh ammerwerksbesitzer : S tück
Kup ferb lech von der im Jahre 1870 abgebrannten B edachung des
M ün sters in S trafsburg . Wien. C a r l P e u s en s

, Vorstand der

Leben s 11 . Un fa l l-V ersich erung s-Abth eilung der Azienda Triest ina
etc. : 18 Ph otog raph i een nach A l terthumsgegenständen.

11 . Fur die Bibliothek.

(N r.

Apolda.J . C . K r o n fe l d , Lehrer an d. Burgersch ul e : Der s .,
G esch ichte 11 . B e schre ibun g der Fabrik u. Handel s s tadt Apol da.
1871 . 8. Berl in . A . D u n ck e r ’

s Buch-Verlag (Gehr . Pate l) : Lie
der au s Frankre ich . 1871. 8. S trodtmann ,

Al ldeutsch land , in
Frankreich h ine in . 1871. 8 . F . A . H e r b i g ,

V erlag shandl . : V iertel
jah rssch ri ft f. V olksw irth sch aft u. Kul turgesch ichte ; Jh g . VIII ,
Bd . 3 . 1871 . 8. C leve. Dr. J. H a f s ka r l : G öth e ’

s S chr i ften ;
Bd. 1 — 4. 1787 — 9 1 . 8. G öth e’

s neue Schri ften ; Bd. 1 — 7. 1792 — 1800.

8 . Dorpat. U n i v e r s i t ä t : 23 akadem i sche Ge legenhei t s schr iften .

1868— 1870. 4 . 8. D resden. C o m i t é d er T i
_

e d g e
- S t i f t u n g

Ders . , Mitth ei lung en etc. 1870. 4 . C h r. G . E r n s t a m E n d e : Ders .,
d. Wapp en in der am E nde

’
sch en Fam i l ie. 1871 . 8. v . F a l k e n

s t e i n
,
k. se ch s . S taat sm in i ster , E ne . z Arch iv f. d. sach s. Gesch ichte ;

Ed . IX . 1870. 8. Dr . E .W. F ö r s t em an n
,
Oberbib l iothekar : Ders .,

Mitth eilung en au s d. Verwal tung der k. öffentl ich en B ibl iothek
z u Dre sden in d . J . 1866 — 70. 1871 . 8 . Edenkoben. K . b . L a n d
g e r i c h t : Fr ieden sfe ier in der Stadt Edenkoben , 5. Merz . 1871 . 8.

G edäch tni fs u . D ankesfeier etc. am 12. März . 1871 . 8. Erlangen.

P h y s i c a l i s c h
-m e d i c i n i s eh e S e c i e t ä t : D ie s ., Verhand lungen

etc., 2 . Heft, 1867 — 76 1870. 8 . F rankfurt a. MLA d m i n i s t r a
t i o n d e s S t ä d e l ’ s c h e n K un s t i n s t i t u t e s : Die s .

,
ach ter Be

richt . 1871 . 4 . Graz . H i s t o r. V e r e i n f u r S t e i e r m a r k :
Ders ., B e i trage etc . ; 7 . Jhg .

, 1870. 8. Ders . , M itth eilung en etc . ;
18. He ft . 1870. 8. Hannover. Arch ivrath Dr . G r o t e f en d ,

Staat s
arch ivar : Der s. u. F ied ler, Nach trag zum U rkundenbuch e der Stadt
Hann over . 1871 . 8. S onderabdr. Hohenleuben . V o i g t l an d . a l

t er t h um s fo r s c h en d e r V e r e i n : Der s., M itth eilung en etc. neb s t
dem 40. Jahresber ich t. 1871 . 8. Jena. U n i v e r s i t ä t : 18 akade
mische Ge legenhe i t s schri ften . 1870 u. 71 . 4 . 8. Innsbruck. Dr.
A l f o n s H u b e r , P ro fes sor : Ders ., Untersuchungen über die Munz
ges ch ich te O esterreich s im XIII. u . XIV . Jahrh un dert . 1871 . 8 .

Karl s ruhe. G . B r a u n ’ sch e H ofbucbh . : Zei t s chr i ft f. d. Gesch ichte
des Oberrhe in s ; Bd. 23 , 2 . Heft . 1871 . 8. Köln. W i l h . v o n K n o
b e l s d o r ff , k. pr. O berstl ieutenant : Ders . , Ge s ch ichte der Fam i li e
v . K nobel sdorff ; Abth . I , 1 . u. Abth . I I

, 6 . 1861 u . 70. 8.

Kupferzel l . F .
-K . F ü r s t z u H o h e n l o h e -W a l d e n b u r g ,

D urch l .,
D ers .

,
zur G es ch i ch te des h eraldiseh en Doppe lad lers . 1871 . 4.

Leisnig. G e s c h i c h t s u . A 1t e r t h um s -V e r e i n : Ders .
,
M itth ei

l ungen ; II . H eft . 1871 . 8. Pössnack. D r. W i t t s t o c k , Rector
der höh ern Bürgers chu le : D ers ., Gesch ichte des Schu l we sen s der
Stad t Pöfsneck. 1871 . 4 . Progr. Ro s tock. K . E . H . K r a u s e

,
D i

Chronik der historischen Verein0.
H e r a l d i s c h -g en e a1o g i s e h e Z e i t s c h r i f t . Organ d e s

h e r a l d i s e h e n V e r e i n e s „A d l e r “ i n W i e n . I . Jah rg . Nr. 4 .

W ien , Apri l 1871 4.

Einiges iiber den ungari s chen Adel . D ie Bagge af B00 i n
Kurl and . Von Alexander Grafen Bathory - S imo l in . E in Origi
nal-T op i

'

h elm . Ueber das
„
San ct i C hristoph ori am Arlperg Brue

dersch aft Bueeh “, n eb st einer k urzen Ges ch ichte der Heral dik in

den deut sch-osterreich isch en Erb l an den al s Ein lei tung h iezu. Von
E d . Gaston F rhrn. v . Pettenegg . Johann von der Vors t und
se ine Söhne. Gothe’ s Wappen und die uber seine S tandes erh e
b ung im k. k. Adel s -Arch ive zu

'

Wien befindl ich en Aktenstucke,

dem Wortl au t nach mitg . von F riedr. Heyer v. Rosen fe ld . Zur

G eneal og ie der Grafen von Huyu . Deut sch-Orden s-Ritters chlag.

M i t t h e i l un g en d e s h i s t o r i s c h e n V e r e i n e s für S t e i er

rektor der gr. Stadts chu le : Kipper , ex Taciti h istorns di lueide in
te l l ig i n on posse ostenditur

, quomodo be l l um in ter O th oni anos et
V itel l ianos g estum s i t. 1871. 4 . Ruppin. F . L. W. S c h w a r t z

,

D irektor d. Gymn . : Ders .
,
Ber ich t uber eine Ausgrabung bei Rhein s

berg . 1871. 4. S alzburg. M u s e u m C a r o l i n o -A u g u s t e um
Dass , Jah res-B er ich t f. 1870. 8. S tuttgart. E b n e r S e u b e r t,
V erlagsh . z Weirs , Kostümkunde ; L ief. 9 u. 10. 1871 . 8. T ü
bingen. Dr. A . v.

— K e l l e r , Univer s. -Professor z M ichael i s ana
g lyphum V aticanum . 1865. 4. U lm. V e r e i n f u r K u n s t 11 . A l
t er t h um i n U l m 11 . O b e r s c h w a b e n : D ers .

,
V erh andlung en etc. ;

neue Re ihe, 2 . u. 3 . Heft . 1870 u . 71 . 4 . Wien. F r i e d r. B e c k ’ s
Verlags-Bueh h andl . z Graf Andras sy u. seine Pol i t ik. 1871 . 8. T o
b i a s B i e h l e r , Pr ivat ier : Ders. , Catal og der G emmensammlung
des Tob . Bieh ler. 1871 . 8. Dr. J o s . K ar a b a c ek , D oeent an d.

k
‘

. k. Un ivers i tät : Der s. , kri t . B ei träge zur latein .
-arab i schen Nu

mismatik. 1871 . 8 .
„ Ders. , G igl iato des jonisch en T urkomanenfiir

s ten Omar-Bey. 1871. 8. A l e x a n d e r P o s o n y i , K unsth . : Der s.,
H einr.Adamberger

’
s Kuns t-Cab inet. 1871 . 8. Dr . F r a n z R . v . R a i

m a n n
,
k. k. G erich tsadjunkt : Ders . , kl . B ei träg e zur Kunde der

österr. mi ttelal terl . Münzen . 8. S onderabz . Zürich . J. H e r z o g ,
V erlagsh . z Anzeiger f. s chweizeri sche A lterthum skunde ; Jan. 1871. 8.

III . Fur das Archiv.

(Nr. 4158

Nurnberg. M e i s t er , Bürstenb indermstr Offene Kundschaft der
G eschwornen und sämmtl ich en Mei ster und Gese l len des l öb l ichen
Handwerk s der Burstenbinder zu Nürnberg fü r Georg Balthas . Wi
demann von Nörd l ingen

,
ü ber seinen Au fenthal t in Nürnberg . 1805.

Pap . Or ig . J. G . J. S c h m i d t
,
Kaufmann : Lehnbrief des B i s ch ofs

Joh ann Gott fr ied von Bamberg an Hans Wolfah rer zum Herman s
berg üb er ein Gut b ei Unterschw eig un d Hoh enerlach gel egen .
1612 . Perg . Lehnbri ef des Kurfürste n Max Emanue l von Baiern
an Jo hann B enj am in H opfner, Bürgermei s t er von Amberg, über d i e
H o lzstatt das

„Pirckh ach
“ genannt ohnweit Niedernamerth al“, den

Speckmannsho f und den halben The i l am Leuzenberg gegen E rl
heim h in . 1695. Perg . Breve des Pap stes B ened ikt XIV . an Jo
hann Anton , Bis ch of von E ich stät t , worin er d iesen aufforder t ,
die Gei s t l ichke i t se ines Sprenge l s zur Un terstützung der in Fo lge
der Unternehmungen Ka i ser Karl s VI I . sehr bedrängten baierisch en
S taat skasse unter Kurfürs t Joseph Maxim i l ian durch angeme s sene
B ei träge zu ermuntern . 1746. Perg . G etreidereg ister , G ü1t un d
Z ehntvei zeichnifs au s ver sch iedenen Ortschaften des Bisth ums E ich
s tat t v on 1617 b i s 1662 . 32 F asz . Akten . Rechnungen über E in
nahmen und Ausgaben der S t . Sebast ian i B rudersch aft in Ingo l stad t.
1749 — 1756 Akten . Zuschri ften zwi schen dem Bisthum E ich stät t
un d dem Domkap i te l dase lb s t üb er versch iedene Ange l egenhei ten .
1758— 62 Akten . Pap iere

,
wel che s ich auf die K irchenverwal tung

des
'

Bi sthum s E ich st ätt un d das S t. Wi l ibaldsstift bez iehen . 1621
— 1657. Akten . Akten ‚ die Con tr ibut ion der kurbaieri sch en Ge i s t
l ichkeit b etrefi

'

. 1639 — 1647. 2 F asz . Paris . E d w i n T r o i s ,
Buchhänd ler : Wappenbr ief des Petru s Ap ianus von Ing o lstatt, a l s
kaiserl ichen P fa l zg rafen , fii r S imon H aufsner ,

wegen der von di e

sem der kai serl ichen Maj es tät ge lei steten D ien ste . 1546 S ammt

der B estal lung des Petrus Ap ianus zum Pfal zgrafen durch Kaiser
Karl V . (1. d. 1544, al s T ranssumpt . Perg .
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m a rk f H eraus
'

g 1 V on des sen Ausschusse. A chtzeh nte
‘s Heft. Graz ,

1 870. 8.

D ie S itzungsp rot okol le und Verein sber ich te ,
We l che das Heft

ein leit'en , g é ben" Z eugni fs V on demregen g esch ich tswi ssenséh aft

li chen Streben , we l ches der sfeiermarkisé h ia Vere in fortwahre1'1d
bethätig t : H ier sei nur dasj en ige ,

w as
‘

von “

ailgemeinerem Inté
’

res se e rs che int , h er1i org eh obeh . E r freul ich vor A l lem i st die Mit

th
'

e
'

i lung , dafs, nachdem der s tei r i s che Laiidtag e ine'

Unterstützung
zu'm B etrage von 500H . bewi l l igte , die Herausgabe ste

'

ier
'

uiärki

scher Gesch ichtsque l len , zunach st e ines Urku'

n d‘enb uch s , m ogl ich

geworden i st , und der Druck bere i ts begonnen hat . D ie aeh tbän

d ige Muchar
’
sch e Ge sch i'cht'e S teiermarks i s t

,
s owe i t der von der

iandsch aftl ich en Reg i stratur b i sher verwahrte V orrath re ich te,
E igen th um -des Verein s geworden , der einen Ind ex dazu heraus
g ib t . I n Auss ich t steh t die P ub l icat ion e iner Monumental statistik

von S teiermark. In
'

d'

en Versammlungen vom 28. October 1869 ,
28.
Jaur . und 29 . Apri l 1870 wurden fol gende Vorträge g eha1te'

n :

U eber Leben s un d \V irtb sch aftsverh altnisse i n Graz im 16 . Jah rb .
,

v on Dr . R . Peinl ich ; uber den S turz der Herrschaft des Böhmen
kön igs 0t't okar in der Steiermark , von Dr. A .Lusch in ; über d as Frei
maurer wesen in S teiermark (zugle ich über S teinmetzzeich en, Hau s
und H ofmarken), v on Prof. Dr . Fri tz P ichler ; uber die Depos i t ion

”

an der Grazer Un iver s it ät im 18. Jah rb . und das k lägl iche Ende
des dabei in U ebung g ewesenen Studenten - E inzugs im J. 1726 ,

v on Dr. R . Pein l ich ; uber das Postwesen im A l terthum ,
von Prof.

Dr. Ilwof über e ine mittelal terli che -D ipl omatenfahrt , von Prof.
Dr . Krones .

Fol gende Abhandlungen un d Aufsatze finden s ich in demsel

ben Hefte abgedruck t : Mariaze l l . E in B ei t rag zur hi s tori schen T 0' ü
p ographi e der Ste iermark , von Math ias Pang erl . B e i träge zur
Kul tu rgeschi ch te der S te iermark , von dems . Ein Be i trag zur
Topog raph ie der al ten S t. Paul skapel le am S ch l o fsberge in G raz ,
von Dr . R . Pe in l i ch . Zur Ge sch ichte des steiermärkiseh en Kriegs

und R üstw esens. E ine innerö sterre ich i sche H ofschuldenverh and
l ung aus dem 16 . Jah rb . D er wah re Zug der rom isch en S trafse

vom Z o l lfelde au s durch das ob ersteirisch e Berg land b i s We l s
,

von Dr
,
Rich . K nabl . Ph i l ipp Renner, F ü r stb i schof v on Lavan t .

Andere k leinere Au fsätze .

B e i t r a g e z u r K u n d e s t e i e rm a rk i s c h e r G e s ch i c h t s

q u e l l e n . Herausgegeben von demse lben Vereine . 7. Jahrgang .

Graz
, 1870. 8.

D ie ze itgeno ssisch en Que l len der steiermarkisch en G esch ich te
in der zwe i ten H al fte des XV. Jah rb .

,
von Dr. F r. Krone s . Ar

ch iva1isch e Untersuchungen in Fr iaul und Vened ig
,
von Pro f. Zahn .

K i r c h e n s c h m u c k . B latter des. c h r i s t l i c h e n K u n s t
v e r e i n e s d e r D i ö z e s e S e c k a u . II . Jahrg . 1871. Nr. 2. 3 .

G raz . 8 .

B i ldnere i . I I . Dars te l l ungs f'ormen der e inze l nen got tl ieben Per
sonen . Zur Param entik. Col or albus . Fort se tz ungen frühe
rer Au fse tze .

J a h r e s - B e r i c h t d e s s t a d t i s c h e n M u s e u m s C a r o l i n o
A u g u s t e um z u S a l z b u r g für 1869 . Sal zburg . g r. 8 .

Wenn wi r a l l erd ings au s dern Ew etunde
,
dafs un s von man

ch en Vere inen keine S i tzungsberich te vorl iegen , n ich t au f ein

ge ri nge s Verein s leben schl ie ß en d ü rfen , so s ind w ir d och nur aus
uns zugehenden Ber ichten in der Lage

,
un s ein Bil d daruber z u

machen
,
Wie die Vereine an i ser ihren Publ icationen au'ch anregend

a
'

uf ’die M i tg l ieder einwi rken und so das I ntere s se an Ge sch ichte und

Al terth um wi rkl ich verbrei ten . Nach trägl iche Mitth ei lungen s in d fiir
_u‚n s verspatet. S o l iegen uns i n dem heute zugekomm enen 2, und
_

3 . He fte der neuen Reihe von V e r h a n d l u n g e n des V e r e i n s
f u r K u n st un d A l t e r t h um i n U l m u nd O b e r s c h w ab e n
e ine Reihe von Berichten iiber S itzungen der Jahre 1869 — 70 vor ,
aus d enen h erv orgeht , dafs der Verein ein sehr reg es Leben ent

fal tete , dafs manche al l gemein interes sante Vortrage dase lb st g e
hal ten we rden sind

_

und den V ereinssammlung en von Se iten der
_Ve_reins freunde manches I ntere s sante zugegangen i s t. Von al lg e

me inem Interes se durften folgende Vortrage gewesen se in , die n icht
in. obigen Verhandl ungen abgedruck t s ind : Ueber die ka i serl i che
Pfal z in Ulm , von Prof. _

D r. Pres se l . Ueber die beiden Sak ra
mentsh ausch en im Ul mer Münster , von Prof. Manch . Ueber
e inen B es uch in S tra ß burg , v on Dr . Adam . Ueber den Orts
namen Hardt , von O .

-A .
-R . Baz ing . Ueber die K unstreste in Ulm

au s der R enaissancezeit
, _

von Pro f. Dr . von Lübke. Ueber einen
Ausflug nach B laubeuren , Ges ch icht l iches über die altesten Wirth s
h äu ser Ulm s etc.

, von Prof. Manch . Ueber das Inventar eines
Kapl an s v on 1502 , üb er das D egentragen der Handwerk sgesel len
im 17. Jah rb. etc.

, v on Prof. Dr. Pressel .
Gedruckt finden s ieh in den oben angegebenen Heften der

„Verhand lungen
“
(Ulm , 1870. 1871 . fo lgende Aufsatze : D er ulm i

s che Chron i s t Sebast ian F i scher
,
von Prof. D r. F r. Pres sel . Bau

steine zu Ulm s Kun stgesch ichte. 3 — 9. Von Prof. E . Manch .

D es P rater Fe l ix F abri tractatus de c ivi tate U lmens i. Pro l egomena
etc. von Pro f. Dr. V eesenmeyer. Verm i schtes : Zwe i Akten
stü cke ub er die Bez iehun gen Ulm s z u Vened ig

,
uber den Kepp

1er’sehen Kes sel in U lm,
11 . A . Ueber U lr ich R ich enth al s C hro

n ik des Kon stanzer Konzi l s , von Dr . M. R . B uck. D ie alteste

G assenbez eichnung auf dem al testen Stadtp lan U1m’s . Von Prof.
Dr. V eesenmeyer. Anonyme Chron ik von Ul m. V on Pfarrer
S euii

"

er. Ulm ’ s Bevö lkerungszah l im M i t telal ter. Von Pro f. Dr.
F r. Pre s se l . Zwe i K inderre ime. Gedeute t von P rof. Dr . E .

Rochho lz . Anhang : Nachr ich ten über das ulmisch e A rch iv.
(Forts .) Von Prof. Dr. F r. Pres se l .

In der am 2 1 . Marz abgeha l tenen S i tzung des V e r e i n s f u r
G e s c h i c h t e u n d A l t e r t h um s k un d e in F r a n k f u r t a. M .

w idmete der Vors i tzende zuvörders t dern j ungs t ver s torbenen Pr of.
G ervinus Worte ehrenden Nach rufe , und brach te sodann E in iges
a u s dem vorgel egten 17. Jahre sb er ich t des german . Museums zur
Mitth e ilung . Aus Amla l

'

s einer Z useh rii‘t des I. D irektors d ieser
Ansta l t wurde für deren Sammlung von G rabdenkmä lern in she
s ondere das H o lzh ausen’

sch e und des Ri tters Rudo l f v on Sach sen
hausen Grabma l im Frank furter Dom in Au ss ich t genommen .
H iernaeh st gab Pro f. Dr. Becker in e inem l ängeren , inzwi s chen
gedruckten Vortrage B ei träge zur Gesch ichte des Armenwesen s,
in sb es ondere der Lage ver las sener K inder be i Griechen und Bö

m ern . Nachdem noch Pfarrer Dr. S te i tz , im Ansch lusse an d ie

sen Vortrag
,
über den Mangel des Beg ri iTes der P ersö n l ichkei t bei

den A l ten gesprochen hatte
,
deren B edeutung v ie lmehr dem chr is t

li ch -german i schen Wesen ent s tamme ,
mach te Forstme i s ter S ch ot t

v on Sch otten ste in zwei in teressante Mitth ei lung en, de ren ers te die
Ge s ch ich te eine s der G ese l l scha ft Frauen s te in in Frank furt zug e
h orig en s i l ber-vergo ldeten Trinkbechers er läuterte . D ie zwe i te ga l t
der fors t li chen G esch ich te des Frank furter S tadtwaldes , wobei
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auch N urnb erg s Er wähnung geschah ,
al s der Stad t , w _

o noch „fru

h er al s in Frankfurt , und zwar 1368, Holz saa ten gemach t w urden .

Al s E rfinder derse l ben w ird Peter S tromer (T 1388) genannt . ;
M i t t h e i l un g e n a u s d em A r c h i v e d e s v o i g t l a n d i

s c h e n a l t e r t h um s fo rs c h en d en V e re i n s i n H o h e n l e u b en ;

neb st dem 40. J a h r e s b e r i c h t . H erausg . von Ferd : Met zner.
\V eida , 1871 . 8

Chronik des Kl o sters K ronschwitz. Ueber den E influi
'

s deut
s cher Vol ksetymol og ie auf di e Ges ta l tung slavi seh er Ortsnamen in
Th ürin gen . Z u Redn i tz und Regn i t z (vgl . Anz . f. K . (1 . (1 . V .

,

1864 , Nr. 9 Sagen. Auszug au s dem 3 . The i le von Dr.
Faust s Morgen s tern . Passau

, 1612. (Cap . XV. handel t von denen

Pigmaeen.) D ie deut schen Pflanzennamen i n ih rer Bedeutung
fü r die G esch ich ts und Al terth umskunde.

Aus dem angehängten Jahre sber ichte entnehmen w ir
, dafs i n

d en von Sept . 1869 bi s Jul i 1870 abgehal tenen Monatsversamm

l ungen u . A . fo lgende Mitth ei lungen gemach t -wurden : Ueber e ine
Handschrift von 16 1 1 — 32 , bes tehend aus 2 Bändchen , des sen ers tes
die Au fschr ift t rägt : Lau s D eo-V ogel l-Regis ter derer von Met s ch
z u Tr iebes

, Jag db ii ch lein
“von 161 1 — 1618 ,

worinnen verzeichne t
,

wo und wi e j edes S tück gefangen und erlegt worden“ ; uber die
A lterth iimer von G ro fsdraxdorf und das Gesch lecht der D raxdorfe
über eine in F rankfurt a.M . 1562 gedruckte Schri ft , en thal tend

Formulare z u Missiven, e ine Ausgabe der Carol ina, „von Bein icken
F uch 6

“
, u. A .

M i t t h
'

e i l un g e n d e
'

s G e s 'c h i c h t e u n d A l t er t h um s

V e r e i n s z u L e i s n i g . II . Heft n eb s t e iner Tafe l Abbi l dungen .

Zusammengestel l t und im Auftrage des Verein s ‘

herausgegeben 17011
Wilh elm Haan . Le i sn ig . 1871 . 8.

Lei sn ig , S ch lofs , S tadt und Amt vor funfh undert Jahren . V on

C antor H ing' st . Geschi ch te der S chufswaii
'

en n eb s t einem Bl at t
Z eichnung eri . Von Maj or Th ierbach . Le i snig im sog . F laden
kriege 1542 . Von Cant or H ingst.

V on den Verträgen
,
we1che l aut der S itzungsprotokol le in den

Jahren 1868 , 1869 und 1870 innerhalb des Vere in s geh al ten wor
den s ind , se ien fol gende h ier erwabnt : Luther’ s Bes ch reibung sei

nes Petsch afts in einem Briefe an Lazarus Sp engler ; iiber
.

den

T i te l „Knappen
“ der Tuchmacher und deren Vorrech t des Degen

tragen s ; der Nam e Le i sn ig Sebast ian Brandt ’s Narrensch ifi" U r

sp rung und Satzungen des G il dewesens ; slavisch e Ortsnam en ; der
H ussitenzug durch die Markgrafs chaft Mei l

'

sen ; bei K losterb uch
und Seidewi tz au fgefun dene span i s ch e Münzen von 1657 m i t dem
B i ldni fs König Ph i l ipp ’ s ; die E rfindung der Feuerspri tzen ; das
deut sch e Re ich swappen ; der M ün ster zu S tra ß burg .

D e u t s c h e r H e r o l d . Ze i t sch rift fur Heral dik , Sphragis tik
und Geneal og ie. Organ des V e r e i n s f ü r S i e g e l u. .W a p p e n
K u n d e z u B e r l i n . 2. Jahrgang. 1871 . Nr. 3 . 4.

D as H atzfel d’
sch e Wappen . Hund

,
Bairi s ch S tammenbuch

III. Thei l . (Sey ler.)

E in neuer h i st ori scher Verein i s t im Ent s teh en begri flefl ,
der

von B edeutung zu werden verspr ich t. E r nenn t s ich H a n s
‚

i e c h e r

G e s c h i c h t s v er e i n , des sen G rundung b ei Gelegenheit der Seen
Iarf_eier des S t ral sunder Fr ieden s am 24. Mai 1870 von den V er

tretern verschiedener n orddeut scher Vereine beschl os sen wurde
,

nnd
'

dessen Aufgabe se in so l l
,
die Erforschung der Geschi chte der

H ause und ihrer einze lnen S tädte zu fördern un d das . In teres se
fü r di e h an si s che Gesch ich te in wei teren Krei sen zu be leben ,

D er

Verein für lübeckisch e Gesch i chte“ hat e ine gedruckte Einladung

zur er s ten Versamml ung , we l che am 30. und 3 1 . Ma i in Lübeck
stattfinden s o l l , un term 15 .Apr i l erg ehen las sen . In d ieser ers ten
Versamm l ung s ol l der . V erein förm l ich constituiert , die S tatuten
berath en, auch berei t s versch iedene gesch ich t l iche Vertrage gehal
ten werden. S ei dem U n ternehmen ein fröhl iches Gede ihen g e
wunseh t !

B u l l e t i n mo n u m e n t a l o u c o l l e c t i o n d e m é m o i r e s
s u r l e s m o n u m e n t s h i s t o r i q u e s de F r a n c e , pub l ié sous
l es ausp ice s de l a S o c i é t é fr a n ca i s e d ’

ar c h é o l o g i e p o u r
l a c o n s e r v a t i o n e t 1a d e s c r i p t i o n d e s m o n u m e n t s n a
t i o n au x . 4 . Ser1e , Tome 7 , 37. Vol . de l a Col lect ion . Nr. 2.

Pari s et Caen , 1871 . 8.

Cl o cher s du d iocese de Bayeux ; par M. G . Bouet. (2° art icle.)
Notice sur une casset te d’ ivo ire .de l a cath édra le de Bayeux ; par
M. A ndré. Not ice arch éol ogique sur Figeac et ses monum ents ;
par M . l e marqu i s de Castel nau d ’E ssenaul t . Epig

‘

raph ie Narben
nai se ; par M . T ournal . Aute l s roman s dan s le midi de

,
l a

France ; par M. L. N oguier.

V e r s l a g e n e u M e d e d e e l i n g en d e r K o n i n k l 1
_; k e A k a

d em i e v a n W e t e n s c h ap p e n. _ A fdeel ing Letterkunde. T waalfde

Dee l . Amsterdam , C . G . van der Post . 1869 . 8.

Bedenkingen op de palaeograph isch e kritiek in de -B er lij n
s che Akadem ie van Wetensch appen uitg ebrach t tegen de ech th eid

der R omeinsch e opsch riften van Nenn ig . _ (L . J. F . Jan ssen .)
O ver den s taat van h et kerkg ezang in Nederland tg dens de op

komst eu de b loei van de oud -N ederlandsch e muz iekschool . (W.

Mol l .) O ver
‘

een nieuw ontdekten R omeinsch en tege l met cur
s iefs

_
chrift

, g evonden te H o l do orn onder G roe sbeek . (L. J. F . Jans

sen .) D e afleiding eu b eteekenis van h et word Ruwaard . (M.

de Vries .) Mededeel ing omtrent een handschri ft te Nijmegen
over den ridder med den Zwaan . (L. J. W. A . S loet.) Over de
anfan g eu

'

de sl ieh te k lage um varende have, in h et Oud-S aksisch e
recht . (J. A . Fru in .) R omeinsch e opsch riften onlang s 011 der

Vech ten g evonden. (C . Leeman s .) Nieuwe b 1jdrag e t ot de ge
sch iedenis van h et H oogh eemraadsch ap van den H andsbossch e eu

du inen tot Fet ten . (G . de Vries az .)
V e r h a n d e l i n g en d e r k. Akademie etc. V 1jfde Deel . Am

sterda
’

m
,
C . G . van der Pos t . 1870. 4 .

Neder land s eerste betrekking en met O e stenrg k toeg el ich t
'

uit

de correspondentie der kei zerl ijke gezanten te ’ s Gravenhage .

1658 — 1678 (P. L. Mul ler .)
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machen . Durch das ganze Mittelal ter , belehr t un s der V erf.

, geh t
ein G auuame pagus T axandrus , auch sch l ech th in T exandria (und
ähnl i ch) genann t , während die Bewohner T axandri h ei l'sen . Das
Wort hat s i ch b i s j etz t erhal ten in dem Namen des bel gi schen
Markttleckens Tes senderl oo , de s sen Vorhandense in bere i t s Ammi e
nu s Marcel l inus

,
der den Ort T oxandria-l ocu s nennt , bezeugt . Aber

s chon P l in ius kenn t die T oxandri , wel ch e nach ihm das Land von
der Sch e lde b i s an den Rhe in bewohnen . Wel che Bewandtni l

'

s

hat es m i t di e sem räth selhaften Namen ? Derse l be erwe i s t s ich ,
s o me in t der V erf. , a l s die buch stab lich e U ebersetzung des Nam ens
G er -man i in ’ s Griechi s che , zu sammengefügt au s ro

'

£ov und oc
’

wy
'

g ,

und n ich t b l o s der Wortbedeutung nach , sondern auch sach l ich
(geograph i sch und ethnog raph isch )

'

decken sich be ide Namen , w ie
der Verfasser n äher darzuthun vers ucht .

8) D e r h e i l i g e B a r d o
,
Erzb i sch o f von Mainz von 1031

105 1 . Neb st e in em A nh ang e : D er d ich ter i s che In sch r i ften
krei s Ekkeh ard’

s IV. des Jüngeren (1 1036) zu Wandmal e
reien im Mainz er D ome.

Von F r i e d r. S c h n e i d e r , Dom
präbendat in Mainz . Ma inz , Verlag von F ranz Ki rchh eim.

1871 . 8. 61 , XVII u. 28 S tn .

9) D i e B a u g e s c h i c h t e d e s M a i n z e r D o m e s vom Jahre
1 159 — 1200. Urkundl ich dargestel l t und krit i s ch unter such t
v on F r i e d r. S c h n e i d e r

,
D ompräbendat u . Custo s zu

Mai n z . Mainz
,
Franz Ki rchheim . 1870. 4. 18 S tu.

D ie Bauge sch ich te des Mainzer D omes i s t fiir e ine U ntersu

chun g des Entwickl ungs gange s der deut schen Arch itekturgesch ich te
v on h oeh ster B edeutun g ; die ganze Chronol ogie des 1 1 . u. 12.

Jh dts. hängt dam i t zu sammen . Desh alb i s t j eder Bei trag daz u
von aufserordentl ich er Wich t igke i t , und wi r durien auf die ob en
angeführten Schr iften um so mehr au fmerk sam machen

,
a l s v ie l

le ich t der T ite l der ersten n ich t d irekt darauf hindeute t , dafs sie

i n d ieser R ich tun g M itth eilung en enthäl t .
D er h l . Bardo leb te zu e iner Ze i t , w o s ich eine gro ß artige

Bauth ätigkeit ent fa l tete
,
in die er se lb s t wi ederh ol t fördernd e in

g rifi , e ine T h atigkeit , der in der Leben sbesch re ibung e ingeh end
Rechnung getragen i s t . In Bezug au f den Mainzer Dom entneh

m en wir daraus , dafs a l s derWil lig is’scbe Bau 1009 am Tage der
E inwe ihun g se lb st verb rann te , noch der dri t te Nach fo l ger des 1V i l
l ig i s , der hei l ige Bardo , ihn unvo l l endet t raf un d b i s z um Jahre
1036 (oder 1038) been dete ,

dai s er dabei dem Dome n och eine
F e lderdeck e aus Hol z gab

,
s owie dafs er die Wände ein fach tun

chen l iefs
,
wäh rend sein V organg er Ar ibo den Dom ,

des sen bau
Iich e Vol lendung er n ich t mehr er lebte , m i t e inem Cycl u s von
Wandgemäl den z u schm ü cken gedach te , deren Zusammen ste l l ung
s owie di e Verfassung der b eizusehreibenden Verse er dem Mönch
Ekkehard IV . au s S t . Gal len auftrug . D iese Arbei t E kkeh ards i s t
für die G e sch ichte der m i t te lal terl ichen B i l derkrei se von gro ß em
Werth e

,
da sie zu den äl tes ten erh a1tenen Bil dercycl en gehört,

wenn sie auch se l b s t nie zur Aus führung ge langte.

D ie zwei te S chri ft , deren Inha l t der Verfasser s chon im Organ fur
chri st l ich e Kun st m itg eth eil t hatte , b ehandel t die Ungl ü ck sfäl le
und in Fo lge derse lben stattg efundeuen Arbei ten am Dome in der
2 . Hä l fte des 12 . Jh dts .

,
sow ie deren E influl's auf das Ganze des

Baues . A . E .

10) C o n r a d v o n H o c h s t a d e n , E rzb i sch of v on Coln. 1238

— 1261 . Inaugural -D i s sertat ion zur Erlangung der Doctor

wurde b ei der phil osophi sch en Fakul tät der Univers ität Frei
b urg, vorge1eg t von R i c h a r d D e c k e r . Bonn , Druck von
F . Kruger. 1870. 8. 67 S tu.

Bei der Verein igung der hoh en k irchl i chen und wel t l ichen G e
wa1t , i n deren B e s i t z s i ch die Rei ch serzkanz ler von Mainz Köl n
und Trier w ähren d des M it te l al ters befanden

,
begre i ft es s ich

lei ch t , dafs eine Monograph ie über einen K irchen fürsten eine s
der genannten drei E rzbisth ümer auch al s ein schätzbarer Be itrag fur
die Reichsge sch ich te zubet rachten i s t . Wir müssen es daher s te t s
für e inen wi s sen schaft l ichen Gewinn an sehen

,
wenn das Leben und

die Wirksamke i t e ines rhein i schen Erzb i sch ofs zum Gegenstand
e iner e ingehenden Forschung gemach t wi rd. D en Bi0graph ieen,

wel che vor Jahren F i c k e r von Re inwal d v on Das se l un d von
Engelber t l ieferte, reiht s ich das vorl iegende 1V erkch en in der Be
handlung eine s Kö lner Erzb i schofs aus dem M i t te l al ter wurdig an.

D ecker’ s Arbei t beruht durchau s auf Que l len
,
nament l i ch aber

s ind die e insch l ägigen Urkunden sehr flei isig au sgebeutet . Doch
i s t aueh die neuere G esch ich tsb eh andlung der Zei t Kai ser Fried
rich ’ s I I ., we l che bekanntl ich seit dem letz ten Decenni um von vi e

l en tuch tig en Forschern g epfleg t wi rd , zur B enutzung herange
z ogen we rden . S o gesch ieht es denn , da i s w ir in dem Rahmen
der gesch i l derten T h ei lnahme e ines h ervorragenden Tragers der
Ze itgesch ichte von di eser selb s t ein rech t klares B il d erhal ten .

Wie t ie f Conrad von H och staden in den gewa l t igen Kampf zwi

s chen Pap st und Kai ser im dreizehn ten Jahrhunder t eing eg rifi‘

en,

s ieh t man schon darau s
,
dafs er al sbald nach seiner Erhebung

auf den erzb isch oflich en S tuh l an die Spit ze der papstli ch en Par
tei in den Rh einlanden trat und den g röfsten E infiui's auf die E r
wah lung von dre i Kön igen , Heinr ich ’ s VI ., Wilh e1m ’ s vonHoi l an d
und R ichard ’ s von Cornwal l i s , ausubte. G . W.

A ufsatz e in Z ei tsch r iften.

A u s d er N a t u r : N . F . Nr. 8. Ges ch ichte des D ampfpflug es.

D a s A u s l a n d : Nr. 1 1 , S . 246 . Aus der Ge schi chte des Whi s t
sp ie le s .

E u r o p a : Nr. 15, S . 458. O stermarch en und O stergelach ter.

D i e G a r t e n l a u b e : N r. 15 , S . 251 . D eut sche Denkmä ler in der
Schwe i z : Auch eine deut sche Kai serb urg . Cape11e Leopol d’ s

von Oesterre ich . D ie erste Buchdruckerei der Schwe iz . (F riedr.

A lpland.)
I m n e u e n R e i c h : 1871 , Nr. 5 , S . 153 . D ie al te Kunst auf dem

K rieg ssch aup latze. (A . Springer .) Nr. 10. H i s tor i scher Rück
bl ick auf die S trafsburg er Univers it ät.

D er K a t h o l i k : 13 . Jg .
, Febr. Pap st S ixtu s V .

K o r r e s p o n d e n t v . u. f. D e u t s c h l a n d : Nr. 182. Wehrh aftig
keit der Reich s s tadt N urnberg .

M a g a z i n f. d . L i t e r a t u r d. A u s l . z Nr. ] 1 , S . 151 . D ie Sprach
verh altnisse der Schwei z ."

I l l u s t r . d e u t s c h e M o n a t s h e f t e : Nr. 78 Marz
, S . 648.

D eut sche G eistesh elden im E l sais . (Moriz Carr iere .)
O r g a n f. c h r i s t l . K u n s t : Nr. 4 . D ie deut schen R eich skleino
d ien . Nr. 5 . Münsteri sch e K unstsch atze in Par i s. Nr. 5 ii .

D ie Apostel i n der bil denden K un s t . (0. Eckl .)2
A u g s b u r g e r P o s t z e i t u n g : S onntag sbl . Nr. . 14 . A l tbayeri sche

C ul turskizzen : Palm sonntag. B e i l ., Nr. 17. Papstthum und

Staat im Mit tel al ter und in der N euzeit.
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Ne u e F r e i e P r e s s e : Nr. 2377. Aberglaube im K r iege. (Karl

B e r l i n e r R e v u e : 64 . Bd.
, 6. Heft. Zur deut schen Volkspoes ie

des M i t tel al ters . 1 . 8. Heft. Ueber den E influfs des fran

zösisch en Ge i s tes auf Europa se i t zwe i Jahrh underten . 1 .

D er S a l o n : Bd. V IH
,
Heft VII, 8 . 33 . Das Vaterhau s des Kaiser s

un d Köni gs Wi lhelm I . (F riedr. Adami .) S . 47. E in Br ief
Les s in gs und was daran hängt . (Adol f S tahr.) S . 52.

Das a l te M etz . (Wilh . Bul lmann.) S . 1 17. Frohl i ch P fal z
G ot t erhal t’ s !

S o n n t a g s b l a t t (von F r. Duncker) : N r. 6 — 9 . D ie Bel agerun g
von Pari s durch Heinrich IV. , 1590. (C . Stern .) B l ü cher’ s
R h ein iibergang bei C aub . A l t un d N eu-Brei sach . (J. V e

uedey)
K . P r. S t a a t s -A n z e i g e r : Bei l . Nr. 7. D ie Hohen stau fen und die

Hohen zol lern . N r. 8. D ie Ortsnamen des Krei se s Hanau .

Nr. 9 f. Au s dem Lande 1 Vittekind ’
s . D ie Haus und Hof

marken . D ie Baudenkmäler im Regier'ungsbezi rke Gasse] .
D ie Stift sk irche S t . Petr i in Fri tzlar . Nr. 1 1. Frank

furter Fam i l iennamen .

D e u t s c h e T u r n z e i t u n g : Nr. 10. D ie fr üheren B el agerungen
un d Eroberungen von Pari s .

D i e i l l u s t r. W e l t : N r. 17. D ie Maxburg bei Hambach . (F riedr.

Fuch s .)
W o c h e n b l a t t d e r J o h .

- O r d . B a i l e y B rdb g . : Nr. 13 f. G e

he im e Gesel l s chaft en im 18. Jah rb. N r. 15 . D ie Aufhebun g
des T empelordens .

Z e i t s c h r i f t f. b i l d . K u n s t : 5 . Heft
,
S . 135 . D er H el ler’sch e

Al tar und se ine U eberreste z u Frank furt e .m. II . D ie F l ii

g el . (M i t einer Abbi ld .) Von l1
-I . T hausing .

— S . 146 D ie fü rs t
li ch fü rstenberg i s chen Sammlungen z u Donauesch ingen . (A l fr.

\V o l tmann.)
A l l g em . Z e i t u n g : Be i l . Nr. 76. Das S ch l o fs in Bruch sa l . (F .

N r. 78. Zum II andsch ri ften - Katal og der Mun
chener B ib li othek (G . M . Thomas .)

F r a n k f u r t e r Z e i t u n g : N r. 81, 1 B1. D ie neuesten F orsch un

g en uber Han s Ho l bein den Jung eren . I . N r. 103 , 1 . B1.

D ie deutschen Farben .

I l l u s t r. Z e i t u n g : N r. 1448. E l sass iseh e Frauentrach ten .

S tr a fs h u rg e r Z e i t u n g : N r. 63 11 . D ie Re ihen fo lge der Maires
von S trafsburg . N r. 76. D ie h i s tor i s chen Monumente des
E l sasses . N r. 81 H

‘

. D ie S trafsburg er Un ivers i tät.

Verm isch te Nach rich ten.

13) Alte Geschütze zu Kopenhagen .

Au f einem Hofe n eben dem ö st li chen Flü gel des Sch l o s ses
Ch ri s tiansborg in Kopenhagen , zwi schen der B ib l iothek und dem
Hafen , l iegen e ine Anzah l a l ter G esch ütze. S ie s ind ch ron ol og i s ch
geordnet . An den Aufsenwänden der G eh ande , die den l ie f um
sch liefsen

, s ind e i serne Ta fe l n m i t den Namen und der R eg ierung s
ze i t derj en igen dän i schen K o nig e angebrach t , aus deren Ze i ta l ter
di e darun ter ge lagerten G esch ütze, Kanonen w ie Mörser , hers tum
m en. Unter den Ge sch ü tzen aus dem 16 . Jahrhunder t fe s se l te
m e ine Au fmerksamke i t „ d e r s t a r k e S i m s o n “

,
e ine ri e s ige K a

neue von Bronze au s der Ze i t Chri s t ian‘s I II .
,
im Jahre 1558 durch

M a t t h i a s v o n N u r n b e r g gegossen . Das Rohr hat die gewa l

tige Länge von Meter F ufs rheinl änd i sch). Das Kal iber
derselben i s t n ich t eben grofs ; das Geschü tz dii rfte etwa e ine
16

'
— 18p fundige e i serne Vo l lkugel sch iefsen . D ie Stärke des Roh

res i s t ebenfal l s n ich t sehr beträch t l ich und beträgt beim Zünd
l och wen ig m eh r al s an der Mundung , s o da i s das Rohr bei sei
n er bedeu tenden Lange äufserst sch lank auss ieh t. Dasse lbe i s t
m i t mancherl e i durch den Gu l's herges tel l ten und schön cisel ierten

Verz ierungen v ersehen . In der M i t te
,
bei den De lph inen s teh t in

wen ig erhabenen röm i schen In i t ialen eine m ehrzei l ig e Au fsch ri ft,
we l che besagt , dafs die ses Geschütz einem Grafen von Oldenb urg
und Delmenhors t gehöre. Ueber dem Z ündloch e b efindet s i ch in
gleicher Ausführung eine zwe ite Aufschri ft

,
we l che ich h ier un ter

Abth eilung der V erszeil en wiedergebe : D e s tarcke Samson m in
name i s . I ch sch ette g ew eldig l ich vnde kame g ew is . Anno M .

V C . (versch l .) XVIII iar . D er go t m i Matias van N arenborch dat i s
war.

In unmittelbarer Nähe des s tarken Simson l iegen zwe1 aufserst

z ierl iche kleine Ges chü tzrohre au s der Regierungsze i t des sel ben K ö
nig s (1534 wel che etwa e ine 2 — 3pfund ige Kuge l s ch ie ß en
wurden ; auch sie s ind aus B ronze und m i t s ch önen Verz ierungen
g eschmuckt . Neben d iesen G esch iitzen

,
z u den Sei ten des E in

gang sth ores i n d iesen Ho f , s teh en auf B elag erung slafetten m i t
k le inen Rädern zwei mächt ige Bronzeg esch ütze au s der Zei t Fried
r ich s I I. (1559 D ie Lange des Roh rs i st al l erd ing s n ich t
m i t dem s tarken S imson zu verg leichen , obwohl immerh in seh r
beträch tl ich ; dafü r aber haben di e se Ge schütze ein s tarkes Kal i
b er , s o dai s die e i serne Vo l lkuge l s chwerl ich un ter 50— 60 Pfund
wiegen diirfte . Auch h ier s ind die Rohre m i t Verz ierungen seh r
reich ausgestattet ; doch vermag ich n ich t z u sagen , ob Inschri ften
vorhanden s ind . D ie Rohre l iegen nam l ich s o hoch

,
dafs man au f

die Lafetten steigen m ii fste , wenn man ihre O berfläch e sehen

wol l te. Aus der langen Reg ierungsze i t des näch sten Königs
(Ch ri s tian 111. 1588 — 1648) fol gt dann namentl ich auch e ine Anzah l
Mörser , zum The i l v on 25 — 30 Cent imeter Länge . D iese l ben h a
ben keine S ch i ldzapfen ,

hangen al s o n icht in Lafet ten
,
s ondern

s ind m i t eine r darun ter befi nd l ichen mächtigen E isenp lat te von
10— 15 Cent ime ter S tärke in e inem Stuck gegos sen und können
al so n ich t gerich te t werden . I hre E levation i s t sehr b edeutend
un d beträgt m i tun ter 60 Grad . Mehrma l s i s t die e i serne P latte
auf den Ab s chn i t t e ines E ieh enstammes be fes t igt

,
we l cher eb en s o

b re i t und lang w ie s ie se l b st und etwa 60 Cen t imeter (2 Pu l s und
darüber) h och i s t . Derse lbe i st b e im G ebrauch des G esch utzes

wahrs che in l ich in die Erde e ingegraben word en . Auch aus der
Reg ierungsze i t der fo lgenden H on ige s ind zah l re iche .\Io rser in
a l len mog l ieh en Gestal ten und Ka l ibe rn vorhanden , s o dafs man
ihre al lmäh l ich e Entwicke l ung an den vorhandenen Exemplaren
verfo lgen kann .

S e e h a u s e n in d. A l tmark . Dr. L . G o t z e.

14) Wieder w ird in B e r l i n ein al tes , h is tori sch m erkwurd ig es

und in se iner Arch i tektur orig ine l les H a u s v e r s c h w i n d e n , in
dem dasse lbe e inem sehr um fassenden Umbau entgegengeh t . Es
i s t d ie s das sog . K u r fü r s t e n h a u s , Po ststral

'

se N r. 5 , in wel

ch em Joach im II . und spute r Johann S ig i smund gewohn t haben ,
und we l che s von 1564 an ein ige Ze i t die kuri'urs tl ieh e M ünze und
1707, nach E . Schneider’ s Angaben ,

das ers te Be r l iner Opernhau s
en tha l ten hat . M erkw ü rd ig i s t auch der th ei lwe ise noch erha l tene
un terirdi sche Gang , wel cher d ieses Haus m i t der N ikolaik irche ver
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ban d . Wie aus Urkun den hervorgeh t , s chenkte Kurfürs t Johann

Georg 1593 das Haus al s Be l ohnung fur treu gelei s tete D ien ste
dem Landvogt der U ckermae B ernd t v . Arnimb ,

in des sen F a
m i l ie es j edoch nur b i s 16 15 verb l ieb ,

in we l chem Jahre es Han s

Georg v . Arnimb auf B o i t-zenburg fiir den b emerkenswerth en Prei s
v on 4000 T h lrn. an E rentreich v . R öb el l verkaufte.

(Köl n . Z tg .

,
Nr. 94, 2 . B1.)

15) In e inem im F i lzengraben zu K o l n b el egenen alten Patri
zierh ause ,

gegenwärt ig E igen thum e ines We inhänd lers , hat. s ich
b ei der Vornahme baul icher Arbe i ten auf der ers ten Etage eine
k le ine g o t h i s c h e H a u s k a p e l l e neb s t g oth isch em Al tar vorg e
funden. D iesel be s che in t ehemal s gro ß er gewesen zu se in , da sie

durch e ine F achwand von dem davor l iegenden Z imm er ge trennt
i st . Unter dem Fu ß b oden d ie se s Z immers wurde be im Abbruch
e ine Anzah l al ter B ücher v orge funden , die ab er gän zl ich vermo
dert waren . An den m i t Pfei lern v er sehenen Wanden der Kape l le
en tdeck te man un ter dem Anstrich auch al te, dem Ansche ine nach
noch gut erhal tene Ma lereien . D ie m i t dem Abbruch b esch aftig
ten Leute glauben n ich t , dafs es mog l ich sein wird , die Kapel le
s o n iederz ulegen , dafs sie wieder aufges te l l t werden könn te .

(D ie s .,Nr. 93 , 2 . Bl .)

16) In B o p p a r d i s t man be im Fundamentgraben zu einem
neuen Hause auf mehrere S t e i n s a r g e g estofsen , in wel chen s ich
noch Knochen un d ein vol lstandig es Schwert fanden . D iese lben
stammen , s owei t s ich erm i t te l n l iel's

,
au s der frankisch en Zei t

E iner der Sarge war au s e inem gespal tenen röm i schen
Me i lenstein herges tel l t . Es fanden sich au ß erdem noch P erl en

und ein G efäfs röm i schen Ursprungs v or. (111. Z tg .
,
Nr.

17) D em V orstande des Verein s fur Harzer Ge s chi chte und

Al terthum skunde i s t h oh eren Ort s e ine S umm e Gel de s zur V er
fügung gestel l t worden , um auf der R o l

'

s t r a p p e und im B o d e
t h a l

,
wo bekannt l i ch mehrfach a l tgerman i sche Urnen , Waffen u .

dgl . au fge funden s ind
,
wei tere Nachgrabungen zu veran stal ten .

D ie selben beginnen zwi schen Ostern und Pfing sten. (Das .)

18) R om i s c h e A l t e r t h um e r s ind im Garten e ines Hau se s
der S everinstrafse i n K ö l n be im Fundam en tgraben fur einen N eu

bau gefunden worden . An i ser versch iedenen n ied l i chen rom isch en

K rug en und Sch erben von rothen T h onseh al en entdeck te man ein

h öch s t interes santes Basrel ief und zwe i S teinsarg e . Nur einer der
Sarge w urde b i sher geöffnet

,
es hab en s ich aber ke in e Gegen

stande , we l che die Römer ihren T odten in s Grab zu legen pfleg
ten

,
darin vorgefun den . Das Re l ief zeigt n och zwe i gut erh al tene

F iguren
,
von einer dr it ten s ieh t man nur unbedeu tende Res te ; die

Aus führung der Skulp tur l afat e ine g eubte Künst lerhand erkennen.

D ie Ste l l e ,
wo d iese romiseh en Reste ausgegraben wurden , l ag

zi eml ich wei t aufserh alb der s tädt i s chen Mauern , an der von Main z
nach Kö ln führenden röm i schen H eerstral'se.

(I l l . Z tg .
,
Nr.

Verantwortli che Redact ion A . E s s e n w e i n. Dr . G . K . F r o m m a n n . Dr. A . v . E y e.

Verlag der li terari sch - arti st i schen An stal t des germanischen Museum s in Nürnberg.

S eb a 1 d sch e Buch druckerei in Nurnberg .

19) E in mit al ten s i l b e rn e ri M u nz e n g efe ll ter Top f i st
kurz l ieh von mehreren Bauern aus L an i s c h e in der Pfarre S t. Ma
rein (Krain) b ei der Plan ierung e in es Ackers au sgegraben worden.

D er Re st d ieses Funde s, au s etwa 200 S t ück besteh end ,
i s t i n den

Bes i tz des Museums zu Laibach g el angt . Es s ind sehr gu t er

ba l tene s ilberne Denare, sämmtl ich au s dem 13 . Jah rb .
,
und zwar

den Patr iarchen von Aqu i lej a und den Bisch ofen von Tries t ange
h orig . (Num . Z tg .

, Nr.

20) In der Nahe von N e b o t e i n in Oesterrei ch wurden von
einem Sol daten 2 1 S tü ck grofse , mit d ickem Rost überzogene
M ü n z e n a u s g e g r a b e n . Nach Entfernung des Be stes s tel l te
s ich herau s , dafs es gufseiserne D _

enkmunzen s in d. Zwei davon
s ind b es onders sch ön und woh l erhal ten . D ie eine D enkmunze

zei gt au f der Vorderse i te ein Brustb i ld m i t der Umschr i ft : Cas i
m irus Jag e ll onides“ ,

auf der Rücksei te die In s ch rift : „Jag el l onis

filius al ter , Prussiam vo l entibus inco l is
, jugo T eutonum ereptam ,

regno restituit provinciamque fec i t. O bnt G rodne A . D . 1492 ae

tat . 66 reg . : 45 D . 7. Jun .“ D ie zwei te Münze t ragt auf der Vor
derseite g le ich fal l s ein Brustb il d

,
m i t der Unterschr ift : Joannes

A lbertus“, auf der R uckseite ° Casim iri fil ius terti og enitus Vladi s
l ai H ungariae et Boh emiae regis, ao d ivi Casim ir i frater, S cyt arum
v ict or

,
cum V alach is in prael io minor obi it T h orunif A . D . 1501

aetat : 41 reg . : 9 . D . 7. Aug.“ Unterj edem Brustb i lde s ind die

dre i B uchstaben „J. P. H .

“ i n sehr k leiner Schrift s i chtbar .
(111. Z tg .

,
Nr. 1450)

21) A l s S c h l u s s e l z u m V e r s t a n d n i fs u n d L e s e n a l

t e r H a n d s c h r i f t e n , Urkunden , Münzen , Wappen u . s. w . er

sche in t ein al s Manu skrip t herau sgegebenes tabe l lar isches Werk

von Dr. Fran z Sauter un ter dem T itel : A lphabete , Zahl zeichen ,
Abb rev iaturen un d Tex tp roben au s Manuskripten

,
Urkunden

,
S al

büchern , Chron iken etc . vom 6. b i s 16 . Jah rb. Das Werk erscheint
in zwe i L ieferungen und en thäl t 13 l i thographierte und in Farben
druck ausgeführte Blatter. (Das .)

22) D er V erwa ltung srath der W e d e k i n d ’
s o h e n P r e i s s t i f

t u n g f u r d e u t s c h e G e s c h i c h t e i n Got t ingen macht wieder
h ol t die Aufgaben bekann t , wel che für den dr i t ten V erwal tung s
zeitraum (14. Marz 1866 bis 14. März 1876) g es te l l t worden sind.
Für den ersten Prei s (1000 R th 1r. Gold) ver langt der V erwal tung s
rath eine Ausgabe der vers ch iedenen Texte der latein i schen Obro
n ik des Hermann Ke rner . D er zwei te Prei s (gl e ichfa l l s 1000 R th lr.

Gol d) w ird ausge sch rieben fiir e ine Gesch ichte des j üngern Hauses
der We l fen von 1055 — 1235 (von dem ers ten Auftreten Welf’ s IV.

in Deut schland b i s z ur Erri ch tun g des H erzog th ums Braunschweig
Lüneburg). Ffir den dritten Pre i s , der unter gewi s sen Bedi ng
ungen eben fal l s 1000 R th lr. Gol d betragen kann

,
w ird keine be

s t immte Aufgabe ges tel l t , doch ver langt der Sti fter vorzugswei se
für den selben ein deut sch ge schriebenes , umfas sende s G esch ich ts
werk.



N ürnb e rg . D as A b onnement des B lat
tes

,
we lc h es al l e Monate ersch e int , Wi rd

g anz jähri g ang enommen un d b eträgt nac h

derneuesten Postc onvent ion bei all en Po st
ämte rn und Buch h and lun g en Deuts ch la nds
inc l . O esterreich s 3 6 . 3 6 kr. im 24 fl.

» F ufs

oder 2 T h l r. preu i
‘

s .

F ür Frankreich abonniert man 111Straß burg b e i C . F . Schm i dt , in Pari s b ei
der deutsch en Buch h andl ung von F .K .li nck

ei eck , N r. 1 1 rue de L i l l e ,
oder bei dem

Neue F o l ge.

Po stamt in K arlsruh e ; fii r Eng land be i
W il l i am s N org ate ,

1 4 Henrietta-Street
C ov enh G arden in London ; für N ord.

Amer ika be i den Postämtern Bremen undHamburg .

Al le für das g erman. Museum be
stimmten Sendun g en auf dem W eg e desBuch h andels w erden durch den Commi s
s ionar der li terar.

-art i st. A nstal t des Mu

seum s, F .A . B r o c k h a u s in Leipzi g , be
fördert .

A c htz ehn t er Jahrgang.

ORGAN DES GERMANI SCHEN MUSEUMS.

Wissenschaftliche Mittheilungen.

H erzogin E l i sabeth von Lux emburg und Berth ol d

T uch er.

(S ch lufs .)

1 ) G e l e i tsb ri ef d e s R a t h s v o n N u r n b e r g fu r H e r

z o g i n E l i s a b e t h v o n L u x em b u r g .

3 . November 1430.

F rawn N . hertzoginn i n Peyern und z u Luczemburg , gre

fin zu Ch iny etc.

G naedige fraw,
als un s ewr furstenl ich e gnade verschriben

ha t
,
wie ewr gnade z u un serm gnedigisten herren dem rö

mischen etc. künig m eyme z u k omen , dartzu i r unsers verschri

ben geleyts begert al s un s gebürt etc.
,
da s haben w i r wol ver

n omen , und al so geb en wir ewern furstenl ich en gnaden un d

den ewere ,
die i r al s o z u un s b ringen werdet , bey un s z u

Nuremberg ein frey und s i cher geleyte einen m ona t den neh

s ten on geverde. dann wo wi r ewern gnaden d ien s t un d wo l
gefallen etc .

Datum feri a V i a p o st Omn ium sanc t orum .

(B riefbuch N r. 9 im N ürnberger k. Ar ch iv
,
D l . 60b .)

2) S c h u l d v e r s c h r e i b u n g d e r H e r z o g i n v o n L u x e m
b u r g

,
E l i s a b e t h v o n G ö r l i t z

,
a n B e r t h o l d T uc h e r.

3 1 . D ecember 1 43 1 .

(V id im u s des nürnberg ischen Landger i ch ts vom 13 . Feb r.
Datum per c op iam .

Wir El isabeth von G o rl i tz m i t der gnaden go tes pfalcz
g mfynn bey Re in , h erczogynn i n c rn un d z u Lücemburg ,

grafinn zu C hyni, frawe zu Vo rne und zu A rkel tun kun t und
erkennen ofi

‘

enl ich en m i t disem brif für un s
,
un ser erben und

nachkomen
, daz wi r gu ter und wolgerech ender schul d schul d ig

sein , gel ten sul len un d wel len dern fromen ,
wei sen un serm ge

mynten wir te B erch to l d T uch er burger z u Nuremberg z u wis
sen von s iben wochen und sech s tagen 1) wir ym i n seym hawß
gelegen haben un d von der herberge geben ygl iche wochen
vierzeh en guldein, mach t zusamen hunder t und zehen gu ld .,

i tem
sey w i r yme n och sch u ld ig, und haben wider eingenomen d rey

guldein ,
funfzeh en groß. do han wi r geredt , gel ob t und ver

sproch en m i t un sern fürstenl ich en t rewen und wirden
, gereden,

gl oben und ver sp rechen m i t craft d i |$ b ri is für un s , unser er:

ben un d nachkomen dem vorgeschriben Berch t o l d T uch er, sei

nen erb en oder dem ha l ter d i[5 b r iefs die vorgeschriben summ
hunder t und dreiczehen gul dein rynisch er, funfzehen gr oß g ii t
l ich un d wol m i tei nander zu bezalen und au sz ur ich ten zu F rauc

fur t i n der neh stkunftigen vastenme[i nach da to diß bri fs v ol
gende unvcrzogenlich und 011 al len seinen s chaden . und umb

merer s i cherhe i t , daz der vorgesch riben Berch t ol d T uch er sei

ner vorgeschriben bczalung desterpu[5 s i cher sein m öge , so ha
ben wir ym z u rech ten piirgen und selbschulden fur die v or
gesehriben summ gesaczt un d se tzen m i t c ra ft diß br i is un ser
l ibe dyner un d getrewen Johan H il leprant von Ruckhoven ’

)

Aueh bi s zu der durch das Datum d ieser Urkunde be

st immten Ze i tgrenze ha t l‘i lisabe th s Au fen tha l t in Nurnberg s icher
l ich sch on länger gedauert ; V g l . oben 94 .

1

) Aus einem Regen sburger Ge sch lechte ; vg l . Il und , bayer.
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und H erman Paltzdorfer, da z wir das i n vorgeschriben messen
gel ten und bezalen sti l len au f su l che zit [al s] vorgeschriben

s tet und ab wi r des n ich t enteten und d oran sewmig würden ,
do got vo r sey ,

s o s ol und mag der vorgeschriben Berch told
T ucker un ser un d der vorgeschriben un ser purgen leu t un d gu t
angreiffen , pfenden und aufhal ten m i t ge i s t l i chen oder werut

1ichen ger ich ten oder sunder ger ich t , wie yn da s fuget und
eben kump i , wo sy da s t reffen o der begrei ii”en miigent, un d da s
verkauii en , verweten und ve1pfenden und syn vorgeschriben

haubtsumme der an einnemen un d machen mi t allen k o ste, ku
mer und schaden , [die] er sei ner obgenanten bezalung gehab t
und emp fangen bet te ,

desselben sch aden der vorgesch riben

Berch to l d oder hel der diß brifs gentzl ich gelaubt sei n su l
len t m it i ren einfeldigen ayden , sun der ander bewysung dovon
zu tun , u[5gesch eit al l geverde. und han des zu urkund un ser
insigel h iruf disen b r ii tun d rucken , uns un d un ser erben al ler

vorgeschriben sachen zu überzeugen . un d w i r J ohan n H ilprant

v on R uckh oven und Herman Pal tzsdorfer obgenant bekennen ,
daz wi r paidesament von bete wegen der vorgeschriben un srer
gnedigen frawen die obgenant selbschuld un d purgschaft auf

uns un d uber un s genomen haben und nemen i n c raft di[5
b r ii s al s gute burgen u nd selbschuiden der vorgeschriben haubt
summe un d al les ke s t s , kumers un d schaden s , [der] dar au f
geen wü rde, un d in al ler m0[3 wie die obgenant un ser gnedige

fraw un s des h ie oben verschriben hat 011 al les geverde ; und
bau des z u m erer s i ch erhei t un ser ygl ich er sei n insi gel bey
der obgenanten un s rer gnedigen frawen s i gel h i r an disen br ii
gedrukt, der geben w ar d des let zten tages decembris im jars
unsers herren tausent v ierhunder t un d einunddreissig. d i t z vi

dimus und abgeschrift i s t geben un ter des lantgerich ts des

burggraftums zu Nuremberg aufgedruktem insigel am mitwoch
vo r san t Valen t in i tag nach Cr i s t i gepurt vierzehenhundert und

dornach i n dem zwayunddreissigistem jare .

(Pergamenturkunde m i t aufgedruck tem Landgerich tssiegel
im F reih . v. T uch er

’

sch en Arch iv z u N ürnberg, Famil ien sachen ,
Fa so

. Lehenbriefe, Vergleiche etc. de a. 1 341 — 1 630, N r.

3) P . v. C z a s t o l o wi c z u n d H 1. v. D o h n a v e r s p r e c h e n
d i e S u m m e n , w e l c h e i h n e n B e r t h o l d T uc h er u n d

L u c a s K emna t er g e l i e h e n h a b e n b i n n
’

e n J a h r e s
f r i s t

Regen sbu rg, 24 . Sep tember 1434.

Wir Puotha von C zastolowicz un d i ch Lawacz von D o
nyu

3
) bekennen offenh eh m i t desem b r ief fur un s und al le un

S tammenbuch III (in F reyb erg
’
s S amm l . b is t . S chrift . u. Urkun den

III , 2) 386 382 .

Da l's d iese G el der au eran lassung un d zu Gun sten der H er

zog in El isabe th au fgenomm en wurden , erhe l l t aus der fo lgenden
Urkunde .

2
) E in sch le s i s ch er Ed1er . (Vgl . G od. dip l . S i les. I I I , 121 im

l ib . rae. de a.

8
) Im Sp ätsommer 1433 wi rd er im Nurnberger S ch enkbuch

ser erben und tun kun t all irmenicl ich
, das wi r rechter redl i

cher schulde schul d i g worden sein und gol den su l len un d wol
len dem ersamen Ber chtol d T uch er virczig re

'

nissch e gul den

un d dem ersamen Lu ca s K ampnater burgers czu Nurenberg
czwee und drissik renisseh e gulden lantwerung , die s i un s in
besunder l ieb und fruntschaft al so berei t gel ehen haben . die

sel ben summen gul d in geraden , ve r sprechen un d gel oben w i r
in guten treuwen den egenanten Berchtol d Te cher und L ucas
K ampnater und i ren erben odir wer des i n b r iti m i t i rem gu ten
wil len innhat gutlichen un d fruntl ich en ezu beczalen un d auszu

r ich ten ezu B res s l aw i n der s t at
,
dem ersamen K uncz S teynkel ern

am r 1uge geses sen
_

doselbist czuBres s l aw , von desem nech stkumf

tigen san d M ich ils t ag obir ein genez jar unvorczogel ich un d an

al le ire schedin . des zu eyner sich irrunge habe wir unsir ingesegil

an des in b r iti gehangen ,

'

der d o gegebin is t n och gotis gebur t
virczenhundirt jar und in dem virundrissigistem jar czu Regen s
burg am frei tage v or s in te M i ch ael i s t ag des erczeng ils.

(O rigin al auf P ergament im Freih . v on T uch er’

sch en Ar ch iv
,

Fam i l ien sachen , Faso. Leh enbriefe etc. de a. 1341 — 1630,

N r. 6 . D ie bei den S iegel , das er s tere i n r o them Wachs
ohne Umsch r i ft , da s des Lawaz von D onyn i n grünem Wachs,
h ängen woh l erhal ten an Pergamentstreifen. Aufsen e ine

Inhal t sangabe v on einer H an d des 17. Jah rb .)

4) E l i s a b e t h v o n G o r l i t z , H e r z o g i n v o n L u x em b u r g ,
b e u r k u nd e t e i n e m i t d em B e v o l lma c h t i g t en B e r

t h o l d T uch e r s g e t r o f fe n e U eb e re i nkun ft h i n s i c h t
l i c h d e r R ü c k z a h l u n g a l l e r i h r e t w e g e n v o n d em se l

b en a u fg e w e n d e t e n S u m m e n .

Luxemburg
,
15 . Januar 143 5 .

Wir El i sabeth v on G orlicz von goittes gnaden palczgra

vynne b ij Ryne ,
h irczogynne i n B eieren un d zo Luccemburg,

gravynne zu Ch iny etc. d un kun t und bekennen al so , alz der

erbar nus ser l ieve gemynde wir t '

zu Nuremburg B erthol d T u
cher b ur ger daselbist ytzont den erbaren C onraid Swabe vol le
mech tig von synen twegen z u un s gheen Luccemburg i n un ser
stat gesant hai t , m i t un s z u uberkomen von sul lich er schulde
h er na geschrieven ,

die wi r ime s chu l d ig syn v on her re La
ba sch wegen von von dessel ben Berthol tz und euch
von s iner eel iger huysfrauwe C rystynnen seel igen

“
) wegen ,

das wir m i t den sel ben C onraid von des vourschrieven Bertholtz
wegen und er m i t un s von der schul de wegen gutelich en uber
k omen syn i n mai ssen h er na geschrieven steit. czo wi s sen ,
das wi r dem vourschrieven B er th ol d guteli ehen betzalen sul len

tzwene und siebencz ich guider rentsch er gul den , die er herre
Labasch v on D one vorbenant von un sern twegen gutelich en

geluwen hai t 3) ; item n och hondert und seßczich derselber

(N r. 490 des Nürnb . A .) erwabnt : I tem hern Labasch von Done

6 qr.
,
summa 16 h l . Es i s t H lawäö von Dohna.
Vgl . die Urkunde Nr. 3 .

Ch ris t ine war m it tlerwe i le im Sommer 1434 gestorben .
3
) Wie man s ieh t , i s t di e von Lucas K emnater ursprüngl ich
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g‘u lden ,
dar for der vourschrieven C ristynnen seel i g cleynheid

-
eyndei lcz voir un s aen den j uden zu Nuremberg steenden m i t
semp t unsers getruwen d ieners J oh an H i l lebrancz v on Ruck
h oven eyndeilcz cleynhe id, diesel ben der vourschrieven Ber thol d
von den j uden intslagen haet ; i tem noeh funii

‘

czich gulden schai

des , die aen den sel ben j uden dar op gangen s int ; i tem noch
druczien gul den und funiftzien groi[5, die wir dem voursch rie

.ven B er th o l d n och schuldich waren von eyns briefi"s wegen , den
wi r ime ni t gancz u[5geriech t n och betzalt h at ten i tem noch
czien gul den von k o ste uud bodelone ; mach ent die s omme zo

samen druhondert un d funfi' reutsch e gul den und funfi‘

czien groiß,
«wellieh e somme gulden vourschrieven wir vo ir un s , un ser erben
und nacomen m i t un sern furstl ich en wer ten ver spr ochen hain
und in crati t d ies brieii s ver sprechen dem vourgenanten Ber

th old T ucher, s ineu erb en un d nacomen gutel iehen zu betzalen

und z u sch i cken gheen 1 *uremberg in i r s i cher behal t a in al len
i ren schaiden eyn h alpsch eit da v on op s in t Johancz dach bap
ti ste neest kümpt al z er geb oren war t und da s an der halp
schait op C ristag neest dar na volgende

5) aen eynich l anger

verczoch , wiedersprach n och indrach . un d wo wi r dar aen su

m i ch wurden , da s go t verbiede, und er des eynichen kuntlich en

sch aden l iede von k o s t und bodelonen, den sel ben versprechen
wir ime zu betzalen m i t der h euti tsonime vourbenant uyßge
schei t a l le geveerde . des z u u rkunde so ha in wi r unßerr s iegel
a in dußen brieii dun hencken , un s a l ler vourschrieven sachen zu
uberczugen und ubersagen. geben i n un ser s tat z u Luccemburg
op den funii cz ienten dach januarij des j ai r s veirczienhondert

vierunddrissich mais t gewonh eid ‘

des stieii ts von T rieren z u

schrieven

von muntl ichem bevel le myner gnediger vrauwen

vourgenant

p[repositus] de Arlun.

(O r igina l au f Pergamen t im F reih . v. T ueh er
’

sch en Ar ch ive
,

Fam il ien sachen
,
Faso. Lehenbriefe etc. de a. 1 34 1 — 1630,

N r. 7 . Da s S iegel E l isabeth ’ s in r o them Wach s hangt an

e i nem Pergamentstreifen. Aufsen eine Inhal tsangabe von e iner

Hand des 1 6 . Jahrb.)

5) H e r t z o g i n v o n H o l l a n d k ra n tz .

I tem eoncess imus von des rat s haißwegen 800 gul d . l aund s
werong Paul sen V örch tel und Ul r ichen O rtl ieb

,
die s ie fürbaß

von des rat s ha i |$ wegen gel ih en haben H annsen Mugenhofer,

H annsen K elner ,
dem S ch önpeter, flaischaker ,

und Herman V i
s cher , un sern burgern , anti“ den kran tz , den in die hertzogin von

darg e l ieh ene Summe h ier m i t einbezogen und al s M i t te l smann nun
der von Dohna. a l le in genann t ; vgl . N r. 3 .

Vgl . die Urkunde N r. 2 .

6
) Zu fo lge des Vertrags vom 28 Jun i 1435 g ab Ph i l ipp von

B urg und der Herzogin u. 8 . G ld . rh . iu baarer Zahl ung ;
vg l . F . v . Loher a . a. O . 379 . Aus d ie ser S umme wi rd wo l auch
B ertho ld '

l
‘

ueh er be fried igt se in .

5
) Wo man das Jahr m i t dem 25 . Marz begann .

S ph rag istiseh e Aph ori smen.

XLII.

D ieses sch on durch sei n hohes A l ter au sgezeichnete S ie
gel Ul r i ch ’ s von Mosen hängt in we i ß em Wachs m i t r o then
und gel ben S eidenfii den an ei ner Urkunde von 12 39 Ich
verdanke dessen M itthei lung der G üte meines gelehrten F reun

H ol lan d eingeset z t un d verpfendt hat umb ein summ guld ., die

sie in bezaln sol anti den we is sen sunntag sch irist [9 . Marz].
den sel b en krant z haben uns die egenanten P au l s V orchtel und UI
r ich O rtl ieb z u unsern hannden geantwurt m i t sampt einem br ief,
den i n die obgenanten v ier un ser b urger darumb geben haben , der
l au t, da s derselb k rantz i r und irer erben oder wer den selben
b rief m i t i rem wi l len innen h at p iant sei n sol alslang , biß das
sie in die obgeschriben 800151. gant z bezalt und außgerich t ha
ben. act. c i r ca circumcisionis d om in i . ann o etc. xxxi i°. und der

egenant br ief l igt i n der gr o s sen scateln im ka l ter .
Item Fr i t z T irolt persolvi t n ob is von der obgenanten Paul s

V orch tels un d U l r i ch O rtliebs wegen die obgeschriben 800 guld .

und wi r haben in den k rantz mi tsampt dem b r ief wider ge
ben. rec. Paul s V örchtel . act . fer. 68 an te Invocavi t

anno ut supra.
(B es tal l ungen und Schu l den der Losungstube, gleichzei t i ge

Pap ierh and sch ri ft, N r. 296 im Nürnberger k. A r ch iv
,
B1. 44

F r e i b u r g i . Br. T h . v. Ke r n .

Das a1te ste m i r bekann te S iege l des n iederen Ade l s i s t
das U S ig . IV . A . 1. des Burggraf'en O tto v on Schönberg von
12 13 . K ind l ing er fi ihrt oben ein S iege l Paurin’

s von H eymberg
an vom J. 1208 ; vg l . des sen Hand schr i ft. 52 . T h .

,
S . 19 1.

U lricus de Mosen conventui sororum in aldenh onov pre

sentibus et consent ientibus sororibus su i s Gertrude et H ail ica oh

remed ium animae snae et di lectae uxori s suae Ger trud i s et em

n ium parentum suornm d uas curias in weting en et unam in eh

maring en, et unam curiam in mosak , et unam in w e leh ingen dat .
ao . 1289 . In d iese r Urkunde kommen auch unter den Zeugen vor :
Ii artw icus

,
I l enricus et C onradus cretz il ; vgl . Nr. I I 11 . Notiz Nr. 1 1 .
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des B rand. Es fragt s ich nun
,
geb oren die bei den Wor te

Amor “ und „Ave
“ z u dem Mosen

’

sch en Wappen , o der s ind
d iesel ben n ur ein sphragistisch es Bei zei chen auf U l r i ch ’ s S iegel ?
Z ur s i c h e r e n B ean twort ung d ieser F rage , die a p r i or i gar
ni ch t z u en t schei den i st

,
gehö r t e ine g en a u e K enntnifs der

S iegel und Wappen der H er ren von Mo sen , wel che m1r vo rer st
abgeh t.

Es gib t eine R eihe v on Wappen n i ch t S iegel
spaterer Zei t , i n wel chen sowoh l ei n zel ne B uch s taben , al s gan ze
Wor te vo rkommen . O . T . v. Hefner th eilt in sei nem Hand
b uch der theo r . u. prakt. Heral d ik auf Taf. XXIV, F ig. 1 1 14
— 11 24 meh rere der sel ben m i t, dar un ter gerade z w e i , welche
th ei lweise A ehnlichkeit mi t un serem S iegel haben . Ich setze
sie deshalb hieher :

F i g. 1 1 2 1
, da s Wappen der Z achareifs , sp äter S tartzhausen,

m i t dem Worte „ l ieb
“
von G ol d auf s i lbernem Querbalken im

schwarzen Fel de un d F ig . 1 1 17
,
da s Wappen der Nadler

m i t dem Worte Ave“ von S chwar z auf s i lbernem Querbal ken
in r othem Fel de S ol l te i rgen d ein Zusammenhang zwi

s chen diesen bei den Wappen und dem S iegel von 1239 be

kannt sei n ?
XLI I I.

Im 1. B ande des Meklenburg . Urk .
- B uches theilt L i sch

S . 67 vors tehende Abb il dung eines a l ten S iegel stempel s m it
und bemerk t dazu : „Wir w i s sen aus des Herz ogs (H ein r i ch
des L öwen) D otationsurkunde des Bisthums S chwer in vorn
9 . September 1 171 , dafs da s D omc ap i t e l z u Schwer i n auch
m i t der P f a r r e S c h w e r i n bewidmet war ; wi r kennen aber

Au f mittel al terl ichen S iege ln komm en bekann tl ich h aufig
Buch stab en im S ieg e lfelde vor , s owoh l al le in , a l s n eben e inem andern
(\V a p p e n oder S i e g e l B i l de. Wir werden spater n och darauf

zur uckkommen und versch iedene B ei sp ie le mitth ei len.

S iebmacher I , Taf. 84 u. 11
,
Taf. 57.

S . S iebmacher 11, Taf 156 .

XL IV.

D ieser in teressan te, wol n och aus dem 13 . o der14 . Jah rb .

stammen de, s p i t z o v a l e S iegel s temp el (3 . fo l gen de Spal te) v on
B ronze befindet s i ch in der beruhmten E rbacher Sammlung.
Dars die h ier darges tel l te gekronte F i gu r (ohne Nimbus) , auf
ei nem Drachen stehend , die hei l ige Margaretha i s t , unter l iegt

Zw ei Lindwurmer z u beiden Sei ten eines Baumes
,
oder auch

ein nacktes Re i s . Das W a p p e n der al ten Grafen von Schwerin
dagegen war der von Gold und Roth quer g eth ei lte Sch i l d , den
auch a l l e Frauen aus d iesem Hause auf ihren S iegel n führten .

„D iese Anwendung“, sagt me in ge lehrter Freund g ewi l's m i t
Rech t

, „sche in t m ir für d iese Frage en ts cheidend zu se in . Auf
den S iege l n der Frauen so l l en bes t immt die Fam i l ie des Vaters

und des Gemahl s so angegeben werden , dai s man d iese s icher
erkennen kann , und dazu kann nur das angeerbte „Wappen

“ hel fen ,
aber kein w il lkurl ieh gewäh l tes Sin nb i ld , we l che s in der Ferne n ich t
immer b ekann t und erklärung s i

'

äh ig war . Man mu i s a l s o den

Sch i ld au f den S iege ln der Frauen immer un d al le in für das Wap
pen hal ten .

“ Es hat al s o g leichzei tig m i t dem W a p p e n
con stante S iege lb i lder eines ganzen Gesch lech te s gegeben . D ies
i s t e ine fur die Sphrag is tik s e h r w i c h t i g e Entdeckung . Vgl .

die Mekl enburg . Jahrb . XXXIV. Jah rg .
,
S . 147 ff. und den Nach

trag daz u im Jah rg . XXXV
,
S . 93 u . 94. So ll te demnach die

ser Pfarrer Heinr ich se l b st ein Graf von Schwerin gewesen sein ?
Das S im An fang i st sogar verkehrt grav iert.

keinen P farrer von S chwer in in alter Zei t
,
viel wen iger ein

angeh ängtes S iege l e ines s ol chen P far rers . D aher i s t das h ier
abgeb i l dete S iegel eines P far rer s H ein r i ch von S chwer in von

gro ß em In teresse , obglei ch wi r n ich t wi s sen , wann dersel be
geleb t hat . D ieses S iegel i s t aus dem bei dem Vere i n zu

Schwerin aufbewah rte n O riginalstempel bekann t , wel cher auf
dem altwismar

‘

sch en K irch ofe bei Wismar , al so n o ch in der
D iöcese S chwer in

,
unm it tel bar an der G renze der sel ben gefan

den i st . D er sel be i s t ander s einger ich tet al s gewöhnl ich die
S iegel stempel des M i ttel al ter s

,
welche auf der Rück seite einen

H ocker m i t ei nem L och , o d er ein O ehr haben . D ieses i st von
d iesem S tempel abgenommen un d auf die Ruckseite d ieser
P l atte, welche ungefäh r Thaler -G röfse und D i cke hat

,
i st das

sel be S iegel b i l d , jedoch mi t etwa s anderen S ch riftzugen einge

graben D ur ch die P l atte s in d zwe i r unde L ocher geb ohrt
,

ein grofseres in der M itte und ein k leineres im R an de
,
welche

auch auf den H ol z schn i t ten angegeben s in d .

“

Li sch bemerk t n o ch , dars da s S i e g e l b i l d dem al ten

S i e g e l b i l d e
“ der G rafen von S chwer in en tn omm en ist

und häl t dafur , dars die Back seite (R ) au s dem 14 . Jahrb.

stammt , die Vor der sei te (A) aber j edenfal l s äl ter is t. „E s i s t
daher w oh l wah rschein l i ch , dars ein P farrer Hein r ich v on S chwe
r in im Anfange des 14. Jahrb . ein S iegel eines älteren Pfar
rers glei ches Namen s vo rfand , d ieses aber n ich t b i l l i gte, umso
meh r , da die B uchs taben au ch etwa s r oh ges to chen s in d
un d darum da s sel be S iegel im Geschmack seiner Zei t no ch ein
Mal auf die Rück seite der P l atte s techen l iefs .“
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S epelitur
4
) rec i o ? Qui a dicunt qui te v i den t,

Augmentum est falsitatis Quo d 5) opes te capiunt.

E t sepulehrum veritatis
,

C ongregando te enervas ,
Jur i s est confus i o. Possidebunt res qua s serva s,

ui te m o r i eu iunt.
„Opes omn e b onum docen t, Q p
E t qu i d m i ch i verba n o cen t,
S i t salva p ecun ia .

Non res mee moriuntur,

S tulticiam paciuntur

Fecun da marsubia.

“

E rgo cum mundana.
Tam Iub r ica s in t et vana,
S ine b on i pendere,
Ammi s 7) m o re s i defluant,
D ivicie s i affluant,

Op es tue te derident
,

N olite co r apponere.

H e i d e l b e r g. W. W a t t e n b a c h.
sepeiit cod .

5
) qu id cod .

6
) veri cod . camnis cod . Die se

l etzte Stroph e i s t etwas unk lar .

S prachl ich e Bemerkungen zu den „Ex eerpten aus

Breslauer S tadtbüch ern“

1) D er h ü s rä t (1 . 94 . da s h üsg e rae t e (18. 32 .

3 3 . g e r ae t e (13 1 7. D er bewegl ichen Habe wird
in N r. 94 u. 96 gegenuber gestel l t : wa s nagel feste (nailfeste),
wedefeste un d ertfeste“ i st

,
e ine Rech tsformel

,
wel che der ge

wöh nl ich en , alli terierenden „n iet und nagel fes t“ un d der zu

glei ch assonierenden : med wied un d nagel fes t“ en t sp r i ch t .
V gl . die Wide, ein au s B aumzweigen ged reh tes Band ; Benecke
Mül ler, mittel hochd. Wbeh . II I

, 6 18. S chmeller
, bayer.Wbch .

IV, 3 i f. Weinhol d
,

sch les . Wh en. 105 . B emerkt sei h ier

a uch au s N r. 37 die Bezei chn ung fra t g ere t h e fur abgenutz te,
ger inge Gegen s tände , v om Adj . frate (zu fret ten , re iben), ab
ger ieben , wund , mager etc . Ben. I I I , 375. S chm. P (d. h .

2 . A usgabe) , S . 829 . Weinh . 2 3 . G r imm , hochd. Wbeh . l V ,
67.

2) Da s P l ös t er , B l ös t e r (fü r Bläster), eine B l a se o der
b la senar t ige Haut . Weinh . 1 1 a .

3) D ie B randre i t e ,
craticula

,
der Feuerb ock

,
da s B rand

e isen , ein ei sernes Ges tel l im O fen , um darauf da s Hol z hoh l z u
legen . Ben. I I, 673 . G r imm I I

, 300. S chm. I I I, 1 62 .

4 ) D ie K r o cke
, K rue k e

, was hoch d. K rucke ; vgl . Nr. 96 .

5) D ie S c h o r s ch aufe l ; vgl . die S c h o r e ,
S chaufe l

,
Sp a

ten
, H aue, und s c h o r e n , m i t der S chaufe l arbei ten . Ben. H

,

II, 195 . S ehm. I I I
, 395 . Weinh . 87.

6) V gl . N r. 67 : ein T i sch m i t einer S ch ufs l a d e
, d. i .

S ch ieb oder Sch ubl ade ; au ch N r. 96 u. 98 : (l ange) Tafel n .
7) D er S e d e i , S i tz (fii r einen oder meh rere) : S tuh l , B ank .

Ben. 11, I I , 2 34 f. S chm. I I I, 198. 200 : die S i d e l , S i t zbank ,
die z ugle i ch al s Behäl tnifs di ent ; 3 . Nr. 67 : „eyne ged reh te
z e d i l “ 11. vgl . N r. 94 u. 9 6.

S . Anzeiger f. K . d. d . V . 1871 , N r. 1 — 4 . D ie fort laufen
den Zahlen b ez iehen sich auf d iej en igen , we l che dem S ch lusse des
b ezeichneten Au fsatzes (s. die vorige Nummer des Anzeiger s , S p .

100— 104) al s Verwei sungen beigefüg t s ind .

8) D ie A l m e r o der A lme re i (aus mitteliat. almaria

a rmar ia), Beh äl ter, S chrank . S chm. P , 67. G r imm I
,
244.

9) Ein Kästchen von E l fenbe i n (Hel fenbein Sehm. P
,
1093)

zur Aufbewah rung einer Re l i qu ie s. un ter Nr. 56 .

10) D a s H an d fafs , G efäfs m i t Wa s chwa s ser , G iefsi'afs
(m i t dar unter s tehendem Becken : Nr. 67 auch Waschbecken .

G r imm IV, I I , 886. Vgl . N ote 12 .

1 1) Da s S p anb e t t e , die ausge s p a n n t e S i tz und Lager
s ta tte. Ben. I

,
1 1 1 . F r is ch I I

,
292 Vgl . N r. 58 : „

l e d i g e
S panbette

“

,
d. i . leere , wie „ l e d i g e K as ten und S chreyne.

“

S chm. I I
,
437.

1 2) Zu Nr.
‚
45 ; B e lkyn pfol

“ vgl . F r i sch I
, 80

b :

B e l k , B e l ker , ein Zeug:
1 3) Da s L e i l a c h , L eint uch , Bettt uch , (mbd. l ilach en)

Ben. I
,
2 94. Weigan d I I, 34. S chm. I I , 420.

14) H e i d en i s ch (Lei l ach ) , d. i . o r iental isch
, turk i s ch ,

m it B l umen un d anderen Verz ierungen gewirkt. F r i sch I
,

435 8
. S chm. P

,
1052 .

1 5) D ie K o l t e , G o l t e (mbd. der K o l t e r
, K ül t e r ,

G u l t e r ,
au s lat. cul citra) , eine abgenäh ete , ges tepp te D ecke,

besonder s al s B et tdecke. F r i sch I , 532 S chm. P
, 908.

Wei gand
,
deu t sches When. I , 6 19 .

1 6) D ie (der) H äh e l , H ai , e ine von der Esse herabhan
gende Ket te m i t H aken zum Aufhangen e i nes K esseis über das
Feuer. S chm. P ,

1072 . G r imm I V , II, 158.

1 7) D ie K a n n e , ein r undes , nach oben s i ch verengen des
G efafs, eine E l le h o ch , m it e inem h öl zernen H enke l . Weinh .

40 8
.

'

T 0p fk ann e , Q ua r tkann e etc. , Kannen , wel che ein

best imm tes F lüssigkei tsmafs hal ten . In S chles ien i st 1 Fa l‘s
10 E imer , 1 E imer 20 T op f, 1 T epf 4 Quart

,
1 Quart

Quartier(ch en). F ri sch I I , 377.

18) Auch werden aufgefüh r t : B e t t e n
,
cleyne vnd gr o s“

B o t e n B u t t e n B o t e n grofsere hö l zerne
S tandgefäfse , B o tt iche , F asser (vgl . Nr. 94 u. G r imm I I, 579)
und i n Nr. 59 v or den S chus sel n und Tel lern : „ ij p awd ern

“
,

wor unter ebenfa l l s grofsere Gefä ß e z u ver s tehen s ind, d a (nach
Henn ig

’ s preufs . Wbch . 180) P aud e l in al ten Zei ten ein G e

fars h iefs, wel ches namen tl i ch bei Feuer sb r ün s ten zumWa s ser
tragen gebrauch t wur de ,

al so ei ne A r t Eimer oder Kanne.

D az u gesel l t s ich dann auch inNr. 67 „ein p ew d i r l i n Kanne.

“

19) D er A s c h , ein gro ß es , napfartiges h olzernes, auch i r
denes G efäfs, besonder s zur Aufbewahrung der M i l ch . Weinh .

7 3
. G r imm I, 578.

20) D ie S t a n d e , der S t a n d e r , eine h olzerne B utte m i t
e inem Deckel un d z wei H enkel n , i n wel cher Wa s ser für die
Kuche au fbewahr t w ir d . Weinh . 93 3

. S chm. I I I , 646.

2 1) D re i fu i s sche in t i n Nr. 58 neben den Bot ten eher
ein auf drei Fü ß en s tehendes Wassergefzi l

‘

s (vgl . G r imm II,
1 380f.) al s jenen d reibein igen ei sernen Ring z u bezeichnen,
auf welchem man T öp fe uber da s Feuer s tel l t .

22) B iener geboren wol auch au s Nr. 37 die „ qwerg e



Anz eiger fur K unde der deut s ch en V orzei t.

l y n “
,
worun ter wah r s chei n l i ch Quir le (Fri sch 11 , 78 h : Quer

rel , Quirrel) z u ver stehen s i n d .

2 3) Vgl . Ben. II
,
II

, 96
a
,
3 . H enn ing 228 : S c h e i b e

Te ller .

24) fl a dri n ,
fl e d e r i n ,

f l a d e r n , fl ed ern , adj . , au s
geäder tem , gefieektem,

maser igem Hol z (F l ader, msc.) bes tehend .

S chm. P ,
787. G r imm I I I , 1708.

2 5) D ie T w é l e
, (mbd. twehele , von twah en , waschen)

das Ti sch t uch ,
Tel ler tuch , aueh Hand tuch . Ben. II I , 157 .

S chm. IV , 304 : die Zweh el .
2 6) S a l s i r c h e n (vorn mbd. sai se, Brube, Tunke, au s i ta l .

sal sa), s. Fr isch I I , 1 45 b .

2 7) B a d ek a p p e B ademantel
,
B adel aken . G r imm I

,

28) t o s y n b ozen “ Darf h iebei an das ahd . „ t u

s i n
, gilvus

“
, (G reif V , 4603 vgl . D iefenbach , gl o s sar ium l a t .

germ . p. 190 c) gedach t wer den ?
2 9) L endne r , Ho sengür tel ; 3 . Ben. I , 963 .

30) Vgl . die F a s c h e , P a t s c h e , l a t . fa sc ia, B inde. S chm.

I
,
779 . Gr imm I I I, 1 336 . 1363 .

3 1 ) Vgl . Fr i sch I I , 346 b : S tre i fl i n g e , enge S trumpfe,
S treifstrumpfe , auch S treifhosen ; S chm. I I I

,
683 : eine Ar t

K amasch e.

32) D ie S eh a l aun e , eine feine , lei ch tere wol lene B ett
decke . Ben. I I

,
I I

, 80. Sehm . I I I , 343 .

33) Geh ör t h ieher auch die mannes ka l e t e m i t s i lber
beslag en

“ ? V g l . S chm. K a l i e r
,
Anbäng tasch e.

B eutel (2 1. 39 . ein s i l bernes S chlusselch en Nestel
S enckel : 2 1 . Fr isch I I , 264 0

. S ehm . I I
,

P rei s
(Sch nürr iemen : 45 . Fr i sch I I

,
70. Sehm . I

,
472) und Schnure

(53 ; seidene : 37) mogen h ier nachget ragen sein .

34) „Eyn B ueh s ta b en m i t perleyn gehafi t“ un ter Nr. 89 ;

vgl . N r. 46 .

35) A i t s t e i n ,
B e rn s tein . Sehm . P

,
172 . G r imm I I I , 393 .

36) K lei n G ol d S i lber golden gez ogener Draht
Edel s teine (48. Perlen (48 . 5 1 . G l a s K ry

s ta l le
37) Vgl . G r imm I I , 1 150 : D i g l i t z.

38) We ian. 10 b : Bitseh ole , P i s t ole . Vgl . b ohm . pis
‘

t
'

al a
,

Röhre
,
P fei fe .

3 9) D ie L i p k e bei Fr isch II
, L i pp e i s en ,

ein

Thei l des Harn isches , l amina ferrea quae o s muniebat s ive l a
b i a regebat . Vgl . G rabowsk i , S karbniczka N aszej A rcheol ogy ,

p. 1 4 : l e pk i n ,
u. böhm. l ep ka ,

H elm .

40) Z u S c h i r b e l i r c h e n vgl . S chm. I I I
,
399 : da s

S c h c rfl i n

4 1) D a rnach i st oben , S p . 77 ,
N r. 87 I-Iangi l i n M angi l

z u ber icht igen . An zufügen wä ren h ier : eine Pres se (94) un d
A exte

42)
’

1
‘

e s cm fa fs , T e s emap f e l , R iechflii scheh en (Jes. 3
,

v . D e s em
,
D e s e n

,
Bi sum . I-Iennig 150. B rem .

-n ieder

säcbs. Wbch . 201 . G r imm I I
,
46 . D iefenbach 3 73 b : museu s .

43) Da s G e z äue (v. zauen
, bearbei ten , fer t igen) , Werk

zeug
,
G eräth e. Ben. I II

,
942 . S chmel l. IV, 2 1 1 . Weinh . 107.

44) D er K r e t s c h' a m (v. b ohm. K röma
, poln. Karczma),

die S chenke ; der K r e t s c h m e r , S ch enkwirth . Weinh . 47
‚

b
.

G r imm V
,
2 174.

45) D arun ter auch „vngei
'

erl ieh lege th oen “

,
d . i . Thon

zum Temper ieren“ des Wein s (S chm. P ,
L ög e , L ag e ,

da s F afs ; S chm. I I
,
447. Weinh . 54 b .

46) Gewand Landgewand
“ iniandisch er S toii

'

,

heim i sches T uch , im Gegen sat z z u den auslandisch en : bebir

leysch (v on Bever l o o ? von L öwen von Mech eln

broch l isch (von B r oek ?
47) L eym o t

,
L eymuth : 2 6. 4 1 . 45 . 60. 64 . 90 ; s.

Sehm . I I, 471 . IV , 194 .

48) H a r r i s , H a r r a s , ein lei ch tes Wollengewebe (au s
A rra s i n den N iederl anden). Sehm . P , 12 1 . G r imm IV

,
II

,

492 .

49) B e l k , B e l ke r
,
s. oben

,
Note 12 .

50) K emp c h e n ,
etwa K ämel

,
camel o t ? G r imm V

,

96 . S chm. P
,
1 243 .

5 1 ) Fuge h in z u : k o l n i s c h e Leinwan d (2 1 . 45 . 64. 88.

vgl . der K o l ‘s en,
ein halbwollener o der leinener Z eug m i t

b l auen S t re i fen , bes onder s z u B et ten , Weiberrocken etc. ;

Gr imm V
,

schwabisch e „ l eynynyes
“

(d . i . leinines)
G erath e L ein zeug

,
Zw i l l i ch T afi

"

t S chyler

Tafi t S char lach S ammt (71 . 88 . 9 1. 97.

S ei de (37. 59 . A tl a s auch Garn (37, 59 . S t rah n e ,

e ine bes timmte Anzah l Faden ; We i gan d I I
,
8 17) Weitgarn

“

(Garn zum Waidwerk , z u Net zen ? F la ch s un d „S eh frach l
‘

s
“

v on Pel zwerk L o s s a t z (103 . Lassat
,
La s

s i tz
,
ei ne Ar t fei nen P el zwerk s . S chm. II

,
49 1 . Vgl . Fr i s ch I

,

581 3 : Lafsken), Zobe l Murder (61 . Fuch s
K anickel , K unickel , (K an inchen , 37. O lsner K orsse (37 :

Ku rse
,
K lei d von Pe l zwerk ; s. oben . Ben. I

, 9 16 . S chm. I“
,

G rutzkürse von Leder reuisisches

(ru s s i sches ; samiscli es (2 1 : fettgares ; H enn ig 2 53 . Weigan d

II
,

I r i ch (Irch , E r ich : wei l
'

sgegerbtes, namen tl i ch
Gem s oder Reh leder ; Ben. I , 753 . Sehm . P

,
Löseh (2 1 .

74 : r othes Leder , S affian ; Ben. I
,
1043 . S chm. I I

,

52) S p e r l ak en ,
ein über denWagen au sgespann tes T uch .

Fr i sch I I
,
2 9 7 Vgl . Ben. I

, 924 .

5 3) T rab e g e s c h i r r (81 ; 639 : T ra bzeug ,

T r abharnisch ) ; ferner : Z e l h a l s en “

(2 1 : S elhalsen
,
wol

was H alssieh le ,
der Zugr iemen , den die P ferde am Hal se ha

ben ; H enni g 2 52 . Vgl . S chm. 1096 f. : Il a l s e n ‚
H e i s t e r ,

Il osentrii ger , un d 1093 : Halfter) : V o r sm i s s e (2 1 : vgl .
S chm i tze

,
da s d ünne

,
härter gefl och tene Ende der Pe i t sche ;

B ern d
,
d. dtsche S pi

'

. in P o sen
,
S . 2 68. Weigand I I ,

cin S ii ekasten

54) V on M ünzen werden dabe i genann t : Mark (mr. : 1 6 .

28. 55 . 60. 67. 84 ; M . G r o sche n: 3 ; M . böhm. G r. 52 ; mr.
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t.

den.,
mr. H el ler 78 ; auch al s S i lbergewich t : 59 . 103 , wie S co t

V gl . H enn ig 2 55 : S koter , eine al te preufs.

M ünze, der 24ste Thei l der V irdung Mark :

.7. 2 4 . N obel (ganze u. h albe : T aeznik G ui

den (57. 76. 99 . 103 ; ungerische : 73 . 98. 103 ; rhein i sche *

49 . G -r o schen (gr.

55) Fuge h in zu : Agnu s dei (45 . 48 . 59 : geweihetes An

hängsel , Anh angbildch en. S chm. P ,
53) und : Humerale, A lbe

un d Man ip el “ Vgl . über da s P a c em S chm. P
,
378 f.

56) H a l b f i s c h , P leu ronec tes , P lattfisch , F l un dern , Schol le,
But te. G r imm IV, I I , 200.

57) T a rn i c k e l , eine A r t k leiner Pfiaume.

3 62 N emnich : p runu s in s i t i t ia .
58) ein P i c z e nt m i t eyme gemerke

“
; vgl . S chm. P ,

Fr i sch I I
,
46 3

.

N u r n b e r g.

Fr isch I
,

4 15 .

D r . F r o m m a n n .

D er Zainer
’
sch e C i sio Janus von 1470 und die Nach

drucke oder Wi ederh olungen desselben im 16 . Jah r

h undert.

G rotefend hat die wil l k ommene V erofi°entlichung der l au
rea sanct orum des H ugo von Tr imberg m i t dem gelegen tl i chen
H inwe i s auf verwand te E r scheinungen in der deu t schen L itera
t ur beglei tet (Anz. f. K . d. (1. V . 1870, S p . Zu r V ervol l
standi gung d ieser Angaben mag das Nach s tehen de d ienen , wo
bei ich zugle i ch die G elegenh e i t benu tze ,

ein zel ne eigene un d

fremde Irrthümer z u b er ich t igen . Unter al len deut schen C isio
Jan u s

,
s owei t un sere b i sher ige Kunde re ich t , zei chnet s i ch

‚

der

bei G un ther Z a'iner im J . 1470 im D ruck er sch ienene durch
formel le Gewand thei t vorth eilhaft au s , ein V or z ug, der es v iel
lei ch t erk l är t

,
warum diese F orm des C i sio Janu s die am mei

s ten verb reitete war . D as ergib t s i ch u. a. au s folgenden D ru

eken des 16 . Jahrhunder t s .
I . Eine Ausg. vom Jahre 1539 . D E r C isioian zu Deuts ch .

0. O . 4 Bl . 8 . i n der S tadtb ib l i o thek z u Züri ch s .wel ler im
S erap. 1858, Wel ler hat anjenem Or te ube r die Form
d ieses C i s ie Janu s n ich t s Wei teres mitgeth ei lt ; eine Ab sch r ift
jedoch

,
die i ch durch gutige Verm ittl ung des Ober bib l i otheka

_

r s
D r . v . H orner im Ap ri l 1863 erh iel t

,
und die i ch m i t d iesen

meinen Zei len neb st ein iger bezuglich en L i teratur dem german i
schen M useum z um E igen thum zu ubersenden m ir gesta tte,
li efer t den genauen B ewei s . D er Januar beginn t naml ich gle i ch

fall s
Jesu s da s K in d ward beschn i tten

,

D rey K unig vo n O r ien t kamen ger i tten .

In Erman gl un g des Orig ina ld ruck s verwei se ich aufPfeifi
'

er

im S erap . 1853 , S . 149 und au f G rotefend sen . in der Ha l l . E n
cykl . s .

. v . C isio Janus , S .

'

299.

D ami t vgl . man an ei ner etwa s bekann teren oder zugangl iche
ren S tel le die wenig abweich ende F assung Agr i co l a S prichw. 654.

I I . Wel ler a. a. O . S . 200 erwabnt ei ne Ausg . vo n 1545
au s v. d. Hagen ’ s Bucherschatz : D er C isioian D eu ts ch

,
m i t an

zaygu_
ng der tag. Sei n C itat Nr. 367 i s t aber fal sch ; i ch ver

muth e 867 ,
kann es

'

aber , d a ger ade an d ieser S tel le mein
Exempl ar defec t i s t, und andere n i ch t zu Gebo te s tehen , n icht
ver s i chern .

Eben so l au tet der Apr i l
Ap r i ll vnnd B i sch off Amb ro s iu s
Faren do h er vnnd sprechen alsus.

D ie O s tern wei len T iburtium b r ingen
S o wi l Valer i anu s da s A l lel u i a s ingen .

sprechen J org vnnd Marx zu Hand

Würste d as Petermeylant.
E igenthümlieh scheinen d ieser Ausgabe n och fo lgende S pru

che am S ch lusse
,
deren Wiederh ol ung gleich fal l s gestat tet sein

mag.
T haylung des Jar s,
von M ichael i s a n.

Sechs Wochen auii Mar ti n i
,

Sech s Woch en auf die gebur t Chr i st i
,

Sechs Woehen
‘

auf Liech tmel
'

s
,

Zwölfl Wochen auii
‘ Ph i l ippi n i t vergers.

Zwolfi
'

Wochen a
'

ufi
‘ Jacob i .

Neun Wochen aufi° M ichael i .
Ach t tag darz u l i1s .
S e h is t u des Jar s gewi fs.

V oim S chwung der F r ich t.
S ehw K o rn E gidii
Habern

, vud Ger s t Benedicti,
Pflantz K öl Vrban i
S ehw Rub en K i l i an i.
E rweiß _

G regorij.

Leynsamen Ph i l i pp i vnd Jacob i.
Trag S perwar S ixti.

’

F ah e F incken Barth olomei .
T rinck Wei n Mar ti n i .
Mach Wyrst N atiuitatis Chr is t i .

I I I . Ebendasel b st erwabnt Wel ler au s Har tung’ s An t i qua
r ia t einen D ru ck um .1 550. B a sel . J. Kundi g. D iesen selben
D ruck habe i ch fur di e B ibl io thek mei ner Vater s tad t N eustre
l i t z erworb en un d un ter den Se l tenhei ten der sel ben ei ngehend

beschreiben . S erap . 1 858, 32 9 . Unabhängig von mei
ner B esch reib ung bat Wel ler eine kurze No ti z gegeben , worau f
s i ch G rotefend neuerd ings b ez ieh t : S erap. 1859 , S . 160. B ei de

haben wi r d amal s die B ez i ehung zu dem D r uck von G . Z ainer

ni ch t gekann t o der n i ch t berück s i ch t igt . Nur das k onnte einem
unbefangenen

'

kritischen Gefühle n ich t entgehen , dafs die V ersich e
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- r ung
„der C ision, J e t z in rymen verfafst“, einen starken G l a u

'

ben des Leser s vo rau s set z t . O h sich i reiiieh die Entsteh ung der

Ver se aus der Anset z ung des O sterfes tes auf den 1 1 . o der 12 . Ap r i l
berechnen l ä ß t , wie i ch damal s annahm ,

er s che in t m i r jet z t
sch on zwei fel haft . I n dem Zei t raum v on 1400 — 1470 fäl l t

O s tern auf den 1 1 . Apr il i n den Jahren 1 406 ,
14 17 und auf

den 12 . 14 1 1 , 1 42 2, 1433 und 1 444 nach v. Eek ’ s Univer sal
Kalender , des sen Angaben i ch auf T reu un d G l a uben denke
annehmen z u durfen ; wenigs ten s habe i ch z u r ei genen Berech
n ung dermalen weder Zei t n och Lu s t .

E igenthuml ich aber b leib t es, dafs un ter sammtl ichen C i s ie
Janu s nu r der bei G . Z ainer un d der n ieder deut sche (Mekl .

Jah rb . 2 3 ,
12 6) des bewegl ichen O s terfes tes gedenken . D ie

Ver se fiir den Apri l l au ten h ier :
G y pa schen Ambrosy du h och gh el erde biscop T yburci
vnde st renge rydder Jurgen marcy hyddet v or my.

Danach fiele O stern auf den 2 . Apr i l , was nach v. E ck
in den Jah ren 1 458, 1 469 , 1480 der Fal l is t .

E in ige k ri ti sche Bemerkungen z u dem A r t ikel C isio Janu s
der Hal l . E ncykl . habe i ch in dem In tel l igenzb l at t zum Sera
peum 1866 ,

N r. 9 ,
8. 68 ,

69 gegeben , B emerk ungen , deren
sach l i che B erech t igung i ch n och heu te vertre te, deren mafslose
F o rm aber in j ugen dl ichem E i fer j ene Z ei len s i n d 1858 ge
sch rieben worden wei t uber da s Z iel h inausseh iel‘st.
IV

. D er Z ainer
’

sch e C isio Janu s i s t an s cheinen d auch wie
derh olt in G ebetbuch ern beriutzt worden ; i ch kenne jedoch nu r
zwei B ei spiele ,

die im G runde auch nur ein e in z iges b ieten :

di e B onner Gesangbücher v on 156 1 und 1564 S . Pli i l. Wacker

nagel
,
(1. deut sche K i r chen l ied I , S . 4 5 1 u. 4 62 . Wenn aber

Wackernagel m i t B ezug auf den Apri l sagt , „ s ta t t V a
l e r i u s sol l te es wo] V i n c e n t i u s h ei fsen, wei l dem 18 . Apr i l
d ieser Hei l i ge zugeordnet i st“ , s o ha t er en tweder ei ne ganz

verein zel te Noti z berück s icht igt , o der , wa s wah r schein l i cher ,

seine Erinnerung hat ihn get äu sch t . A l le C i s ie Janu s , die von
dem hei l . V incen z un d Va lerian reden , auch H ugo von T rim
berg , der al s neue B es t ätigung h in zu tr i tt , weihen den 2 2 . Ja

n uar dem h eil . V incenz
,
den 18. Ap r i l dem h ei l . Valer ian . Das

gi l t a uch von p rotestan t i schen Ländern der Gegenwart , z . B .

in un serm Mecklenb . St aat ska lender . O h es auf p reu ß i sche K a
lender zu r ü ckgeh t, wenn v. Eck den 18. April n aeh dem he i l .
F l o ren tin benennt , „quaerere distul i ; nee sc i re fas est omn ia .

“

G enug
,
dafs e in hei l iger F l orent in a uch son s t un ter den zah l

reichen H ei l igen des 18 . Ap ri l genann t w i r d .

S c h w e r i n . F r i e d r. L a t e n d o r f.

N a c h s c h r i f t .

V . i n e i nem von Lu ther 15 30 z u Wi t tenberg h erausgege

benen Ii e tb li eh le in
,
wofü r G ro tefend s . v. C is io Janu s S . 2 95

auf die U nsehuldigen Nachrich ten, oder fo rtgeset z te Sammlung
von a l l en und neuen t heol og i s chen Sachen ,

1732 ,
S .

verwei s t . E ine Bes tät igung oder Verwer fung d ieser V ermu

D en sel ben C isio Jan us vermuth e i ch

thung erbi tte i ch von Mannern ,
die en tweder jenes Gebetbuch

au s Au tops ie kennen , oder eventuel l jene Zei tsch ri ft und neuere
Ausgab en Lu ther‘s ein zu sehen in der Lage s i nd .

,

In derWalch
sehen Ausgabe i st da s Werk unter dem Jah re 1530 n ich t er

wähnt . F . L .

Lu ther ’ s Betbuchlein vom J . 1530, s owie die Spateren von
1557 un d 1560 sämmtlich in der B ib l i o thek des german.

Museums
,
enth al ten nu r den l a t e i n i s c h e n C isio Janu s ; (vgl .

Anzeiger 1870
,
S p . 281 , Dr . F r o m m a n n .

E in furstenberg isch -h oh enzo l l eriseh es R eeh tsal ter

th um vom J. 1610.

F ol gendes Aktenstuek l iegt in der R athhausregistratur des
ural ten fur stenb erg - zol leriseh en A lbortes M e l c h i n g e n

,
der

auch ein eigenes S tatutarrech t hat te. D er dor tige
,
fiir deut

s ches A l terthum s i ch eifr ig h ingehen de P far rer S chl o t ter sand te
mir die Urk unde zu.

Z u wissenn vnnd kundt sey menigel ich em : nach deme deine

dreissig05ten m onat stag D ecembris des negst abgewichenen
A intaußent sech s hundert vnnd zeh enden j ar s w e g e n b e g a n
g e n e r e n t l e i h u n g

,
welche Hann s Jacob H och ann wei landt

E nndris G o g g e l en sel igen geweßennem burger zue D roeh tel
fingen v ol lb r ach t , ein vergleichum,r get r offen , weleh e under an
dern articuln vnnd punneten innsonderh eit au ch d ises i nh al ts ;
da s s i ch gedach ter H ann s Jacob H och glei ch bei seiner erledi

gung unverzogenlieh auf die U n g e r i seh e un d S i b enb ürg i

s e h e G r a n i t z e n b e g e b e n un d s i ch in k r iegsdien s ten wider
den E rbfinndt ch ristenlieh en nahmens o der wah inn er sonsten

jederzei t von se inem O beristen bescheuden wur de
,
gebrauchen

zuela|5en vnnd a l s o z we in tz i g J a r l a n g b e h a r r l i c h vnnd
unaus s e tz l i c h a u f d e n g r an i t z e n z u v e r b l e i b e n

,
auch

an keinem andern o r t im h eyl igen re i ch s ieh a ufzuhal ten inog
und mach t haben s ol l . A l les neh erenn innhalts seiner über
sich gegebener und m i t dem E idt bekreftigter ob l iga tion .

O h er auch zwar dem herren ob ri s ten inn der haubtve

s tung R a a b m i t anseh entlich en fürschreiben zue s o l chem end t

zuegeseh ickt worden , s o hat er d och ann den sel b igen orten
nit underbrach t werden können in erwägung zuo d en sel b igen
zei ten ein Austandt m i t dem E rbfeindt getr offen vnnd dahero

v i l1l wol versuoch ter so ldaten abgedannckt vnnd n i t meh r un

derh alten worden . D erentwegen er Hoch s i ch widerumben
inn d i se Land t begeb en

,
etl i ch j o r under der lantgraveschaft

S tiel inngen nidergelassen auch s ieh nach l a u t fii r gewil
"

sener

glaubwü rd iger u rkunden in s o l cher zei t eh rl i ch , woh l vnnd a l so
gehal ten

,
da s ihme daselbsten zuwo imen zuegelassen werden

wol le. D iewei l es aber w ider seim vorangezogenen versmechen

und aufgerieh tv br ie f u und s i gel l darumb inne dnsselbig onne der
G oggel isehen vergün s tigung ni t zuegcben werden k önne, al so i s t
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er, Hann s Jacob H och obgedach t auf erl angt geleidt neben Geo rg
Maigch lern, burgermeistern ,

T heiß Blatiß uund Jerg H ochen
seinem B ruder

,
beede des Rath s daselbsten von der G oggeli

schen freuudtschaft aber Jerg S tehel in , b urger zue R iedl in gen

des en t leibten E nndris G oggels sel igen S tieifvater und Peter
G oggell wiirth zue Mel ch ingen , gedach tes G oggels sel i gen bruo
der fiir sich un d andere iere S tieii

‘

söhne, Brüeder und verwan dte
d onner s tags den D reizehenden F ebruarii zum H ei il igenberg er

schinnen und durch seine beisi ändt gancz innständig b i tten

l a ssen
,
ihme die genad zue er zeigen , darm i t er widerumben i n

disem l an de wohnen mugte auch auf gescheh enn z usp rechen
unnd gepfiogene vnnderhandlung s o v i l l erworben , das sy bei der
se i t s vereiniget vnnd vergleich enn wordenn, i n m asen hernach
folgt :
E rst l i ch s ol l mehrgemelter Hann s Ja cob H o c h unverh in

der t vnnd onne widersp rechen der G oggelisch en Verwand ten fuog
unnd mach t haben

,
unngefahr auf v ier oder fünfi weegs wei ter

aber n i t n äher v onn der H er r schaft T rochtelfingen seine woh
nung z u haben , doch m it dern anhang , da sieh s etwanu bege

benn wurde , da s er H och uun d einer v on den G oggel ischen
verwan d ten ,

der I hme wis sen t l ich und bekandt were auf der

s t ra s sen , im einer herberg oder sonsten einander antrefi
“

en

wurden , da s kei n the i l dem an der n zu argen uun d unnguoten

weder m it werten n och m i t werkchen ursach geben so l le.

D arm i t aber ungluck dest o sich erl ich er verhüet
,
s ol l i n sol chen

begeben den fäl len E r Hoch s chul d ig se in den G oggeiisch en so

v i l moglich j e d e r z e i t a u s d en a u g e n z ue w e i c h e n
und wei l i hme H ocheu auch vom Ihnnen die mi l te und m i t
leidenl ich e ba rmher z igkei t er zeugt worden , da s Er ye zue zei t

ten seine muoter zue D roch telfingen besuoch en
,
auch nach

I r rem tod t dah inn k ommen
,
seine erb schaft abh olen und sei n

noturft daselbsten hanndien mug ,
hat er h ingegen verbindtl ich

zuegesa_gt un d ver sp rochen , wann un d so oft er geh orterma[3en
nach D roeh telfingen k om ,

s i ch jederzeit s ti l l un d emgezogen

zue ha l ten , offene zechen in wurtsh euseren vnnd sonsten der

glei chen gem ei ne zusamenkunfteh
,
s onderl i ch aber die G oggel i

sehen auf b egebende fäh l unnd gelegenhei t zu m eiden vnnd zu

weichen wie z uvo r gemeldt i s t . Darm i t aueh sy die G og
gel isch en des t o meh r vo r Ihm ges i cher t , i s t dah in abgehandlet

un d vergl ichen , da s er H och n i t al lein sonnsten al len an derem
articuln, puncten vud clausulen sei ner uber s i ch gegebener obl i
gation wel che D onn er s tags den dreissigisten m on at s tag D ecem
br i s des A inntausehdt sech sh under t vnnd zeh ennden jar s auf
ger i ch t w or den stehet ves t vnnd unverbrich l ich h al ten sol l un d
wi l l ,

‘ s onder hat auch noch daruber Georg H ochen sein iger
Bruoder zue D roeh telfingen zue rech tem wah rem ungezweifel

ten bürgen gestel t, a l s o wa er e inem oder dem andern puncten

in diser vergleichung b egriffen frefi
‘

entl ich uberfah ren uun d

e inem au s den G oggel isch en d urch Ihnnen s chmach schaden
,

l a s ter oder Laidt begegennen so l te dafs auf so l chen unverhofi
ten fah l naeh lau t seiner vorigen uber s ich gegebener obl i ga
t i on gen i hn verfaren unnd daruber anngezogener Georg H och

sein burgen dern geschedigten oder belei d igten amb funihun
dert gul d i n guet unnd z ah ler sein s ol le. dann ferner h at er

Hann s Jacob Ho ch auch ver sp rochen und zuegesagt den G og
gel isch en fiir I rren angewendten uncosten h iezwischen o s tern
dreis s i g gul d in panr zuebezah len ,

auch dem Hei l igen zue Mel

ch ingen e inhun dert gul den paar o der m i t brieii“en dergestal t gno t
zue machen , da s damit die zah lung sol cher ainhundert guldinn paar
geseh eh enn wurde, da s der Zin s darvon auf O s tern dises lauf
fendeu sechzehnhunder t unnd vierzeh enden jar s seinen an fang
nemmen s ol l . für wel ches a ll es Geo rg H o ch al s Burg sel b st
schuldener vnnd z ah ler onne ein ige except ion

,
wolthath Recht

oder E inredt wel che denn Bürgenn z um bes ten geordnet , au fs
gelegt ver standen Werden oder sein mugten versp rochen zue

gesagt unnd s i ch vestigl ieh al l s sol ches am crefl
"

tigsten gesch e

h en mugte ,
zu deme al lem verbunden hat

, darwider sy dann

alle sambt unnd son der s für s i ch
,
i r re erbeun vnnd m i t I nte

ressenten uberal l ni ch t s zuebefriden
,
zubefreyen , zuschützen

unnd zue b esch i rmen ver sp rochen , s oun der al le beneficien, G e
n aden wolthaten , rech ten , exceptionen ,

res t i t u t i onen indul ten
genzl ich renuncyrt vnnd sonder l ich auch des Rech ten gemeine
verzeih ung b innde n ich t , es gehe dann eine sonnderung vorher ,
woh lbedii ch tl ich begebenn h aben vnnd dessen zue wah rem steeten

urkund bekennen wi r die Parth eien obgemelt den ernvesten

herren Mathäum H ofmann G rafiieh furstembergisch en Rath und

Lanndtscbreiber der G ravescbaft H ei l i genberg erbeten zu habenn
,

da s er gegenwertigem un serem vergleiehungsbrieff seiun gewonn
l i ch insigil l jedo ch Ihm vnnd sei nen erbenn onne sch aden fürge
truekt hat ; wel ches geschehen i st z uni H ei l i genberg den drey
zeh enden Monat st ag F ebruarij des seeh zeh enhundert unnd v ier
zeh enden Jahres .“

B o n n . A . B i r l i ng er.

C o n z H a f s.

Sei t dem Her r D r. B ara ck im J . 1858 da s L obged ich t oder
den Spruch des C on z Hafs

,
der eine Vervol l s t änd igung des von

Hann s R osenplut a. 1447 gedi
'

ch teten sei n sol l un d auch i s t
,

i ndem d ieser zwar den Ruhm und die Eh re Nürnbergs genug
sam hervorheb t , jedoch das innere Leben weniger beruhrt,
wel ch es dann du rch jenen ein gehen der besp r ochen wir d

, h er

au sgegeben
,
haben s i ch

,
nachdem H er r D r . B arack uber die

personlich en Verh äl tn i s se des Mannes , al ler damal s aufgeb otenen
B emühungen uner achtet , weiter n i cht s , al s dars er den Mei ster
s ängern angeh ort habe, mi t G ewi ish eit au s sp rechen k onn te,
denn och

,
n amen tl i ch durch das a. 1865 in

’ s L eben gerufene
S tad tarch iv von N urnberg

,
mehrere Vorkommni sse des Namen s

ergeben
,
dur ch wel che se ine Personliehkeit, immer jed och vo r

au sgesetz t , dafs der Name nu r eine und d ieselbe Per son be
zei chnet

,
i n ein etwas deu tl icheres Lich t gesetz t wi r d . D afs er

kei ner d urch Gebur t un d R eich thum au sgezei chneten S tel l ung
im burgerlich en Leben si ch erfreute

,
das ver s teh t sich von
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selb s t ; er geh örte, wie al le Meistersanger, wie sel b s t der au s
gezeichnetste un d berühmtes te von ihnen ,

Hann s Sach s , dem
geringeren Burgerstande , dem popo l o minuto an , un d die ua

türl iche Fo lge davon is t , dafs s ieh die L eben sverh äl tn i s se der
Beobach tung und Fes ts tel l ung meh r ent z iehen

,
als es bei s ol

chen der Fal l is t, die dur ch H erkunft un d V ermogen h öher ge
s tel l t sind . Es wird daher kaum mögl ich sein , das , wa s h ier
gegeben wi r d ,

ander s al s m i t Vorbehal t zu geben , in dem der

fa s t ein z ige Anha l t spunk t der Name i s t , der nu r ihm al lein
anzugeh oren schein t , ohne da i s ein anderer , der den glei chen
Namen führte , nachzuweisen wäre. Frei l ich ein seh r unsich e
rer Faden ; doch mag es gewagt und unternommen sei n , s ich
seiner Lei t ung zu ver t rauen . D ie vorlaufige B emerkung , dafs
der Name n ich t wie Hafs (od ium) , s ondern wie Haa s o der
H ase (lepus) gela utet habe , wird s i ch gelegent l ich im Folgen
den a l s wah r erwei sen ; au s der S ch reib ung , bezw. V erd0p

pel ung des C onsonanten am S ch lusse, i s t kei neswegs z u fo lgern ,
dafs der v orau sgehende V ocal eorripiert wurde.

Hann s Wagner z um E l lb ogen nahm C ouzen Ha sen
, ge

sehwornen Gegen sch reiber un d Ul r ich Buh elman , gesehwornen

H opfenmesser im B rauhau s , zu G er i ch t vo r und erwi rk te, dars
sie ihm uber hernach vermeldte Sache Z eugni fs au s sagen un d
ihm h ierüber bes iegel te U rkund gegeben wer den sol l te. S ie

schwuren daher einen lei bli chen E id zu G ott und den H ei l igen
m i t auferhabenen F ingern _

und sagten au s : Ungefäh r vo r einem

Jah r
,
al s der B ader z u S chönbaeh ein s tmal s H epfen h ie z u

N ürnberg fei l gehab t , und sie m i t ihm darum gehan del t
,
hat

ten sie zu ihm gesagt : er b iete den H epfen z u theuer ,
sie

wol l ten ihn n i ch t kaufen
,
sondern Hann s Wagner , der eh edem

z u Sch onbach gesessen wäre, der wü rde ihnen um ein ger in ger

Gel d H opfen br ingen . Darauf der obengenann te
,
zu Sch ön

baeh geses sene Bader gesagt : Ja, der Mann , dem ih r den Il o
pfen abkauft hab t m ei nen d den gemel deten Hanns Wagner

der br ingt euch den se l b en n i t ; er i s t n immer z u Sch önbach
und get rau t s i ch S chul d halben nit meh r h inein . H ierüber

wurde am M ontag 2 2 . Aug . 1 496 ein B r ief m i t Z eugni fs von

H rn. Marquar d M endel un d H rn. Erasmus Ha l ler a u sge stel l t .
L i t . 1 1 . fo]. 176 . Oh S ch önbach oder Schambach zu l esen , i st
eben s o un si cher

,
wie bei dem o ft genann ten Hann s Sch önba ch ;

d och i s t Sch önbach , d a O rte d iese s Namen s in B ohmen , dem
U rh0pfeniand, v o rk ommen , wo l da s Wabrscheinl iche.

C on z Ha se erwei st m i t des Geri ch t s B uch von sein un d
H elena

,
seiner eh l iehen Wirt in

,
wegen , dars Il r.

_

Wi l ibald P i rk
he imer und Seba ld Pfinzing e id l i ch bezeugt haben

,
dars Pe ter

Mülpeter und Anna , seine ebl iche Wirth in
,
erk l ä r t haben

,
dafs

s ie d ie Erb s cha ft
,
die s ie gehab t haben an der B ehau sung

,

d ie ih r
,
der Anna Mulpeterin ,

von Peter F üge]
,
i h rem Vet ter

sel igen , ge sch ick t wä re , in der R otga s se
,
zw i schen Lehnar ten

S cheube ls
,
des H uters, und U l ri chen L inken , des B ecken , H äu

sern gelegen , ihnen , dem C ouzen Ha sen und der H e lena
,
se iner

eblicbenWi r ti n , a l s Erbe um 62 il . rhn. z u kaufen gegeben ha

ben
, wa s auch ge schehen sei m i t Wil len und Wo r t Frauen

Anna K nebl in , Wolfgang Hal ler
’ s des e l tern eh lich er Wirtin

,

der die Eigen schaft m i t 8 Pfd . al t
, je 30 F ig . fii r ein P fund

,

N ürnberger Währung, daran zustiinden
, und daz u H annsen G e

rung 5 fl. rhu. G attergeld, b is d iese mi t 100fl. rhu. abge

z ahl t se in würden . D er am M it twoch '

9 . Mai 1498 ausge

s tel l te G erich tsbrief wurde bezeugt von H rn. Jakob G r o l an d
und E rn. E n dres Gen der . L i t . 1 5 . fol 10. H ier er schein t
C on z Ha fs al s verheira tet

,
ohne d ais uber seine Frau etwa s

wei ter al s ih r Name H elena bekann t ware. Da s etwa auf

182 6 . an z u sch lagende H aus
,
des sen Au smit tel ung voriaufig au s

geset z t b leiben m u ß , ent sp rach den mafsigen Ve rh äl tni ssen , i n
denen er geleb t haben wi rd .

Am Frei tag 1 5 . Febr uar 1499 bekennt C on z Ha is vo r
Hann s In gram un d Hann s M i lle

,
al s daz u erbetenen Zeugen

,

dafs er sei ne 2 6 . rhu. jahrlich es G attergeld, neml ich einen au s
H annsen K ysenbaums H of z um Un tern Gal genhof, und den an

dern au s C ristan Auerheimers un d seiner Wirt in H of z u Z iru
dorf, H ein zen L eysen , demF ingerhuter, und K ungunden, seiner

eblieh en Wirt in , z u kaufen gegeben , die Kaufsumme empfan

gen und darüber qui tt ier t hab e ,
C on s . 5 . fo]. 142 . D a die

F rau n i ch t genann t wi rd , deren E inw i l l igung doeh no thwendi g
gewesen wäre

,
so war sie vermuth l ich t od t

,
und die bei den

verkauften G attergulden m ogen von ih r hergek ommen un d ihm
zugeb rach t worden sein .

C unz Ha l
“s b l ieb jed och n i ch t l ange Wittwer

,
wie man au s

folgen dem Rech t shan de l s ieh t . Am Montag 30. Jan. 1503 wurde

erth ei it, was Hann s Het zel dei al t , al s Anwal t H annsen, seines
S olm s

,
der 1 2 fi . halb ,

darum er z u C on z Ha sen geklagt
,
un d

d ieser die K l age, dafs er dem jungen H etzei s o v iel ni t schuidig
sei

,
vernein t und s ic h erb o ten h abe, s i ch mi t ihm z u berechnen ,

bewei sen wol le, das un d des Widerth eils Entgegnung werde ge
h or t

,
un d es geschehe dann ferner , wa s Rech t i s t . In weiterm

Gange des P r ozesses s tel l te nun Hann s H etzel seine Fo rder un g
der 1 2 H. halb an E l sbeth , C onzen Hasen Hau s fra u , un d be

gehrte ,
da s Ger ich t s o l le sie z ur Zahl ung rech t l ich anwei sen ,

nachdem sie i n gesammter Habe (r icht iger : versammter Ehe)
m it ih rem Manne sei un d etl i che ihm geh orige K le ider au s
dem Hau s geflueh tet habe. Darauf die F ra u an two r tete : sie

habe n i ch ts das ihres Mannes sei
,
habe auch für s i ch sel b s t

n i ch t s al s zwei K in der. S o sei i h r Mann von ih r weg un d habe

ih r n ich t s al s zwen Gul den und e in Mantele in gela s sen
,
den

einen G ul den m ü s se sie dem B ecken und andern an Schu l den
geben , m i t dem an dern s o l le sie s i ch un d ih re K i nder h inbrin
gen. Darum sie get reue

,
ihm n ich t s s ch u ld ig z u sein . Da

w i der He i zel un d seine Haus frau vorbrach ten
,
wenn die Hasm

mit ih rem Eid beth euern moch te
,
dafs ih re An twort die Wah r

hei t sei
,
dafs dann ferner ges cheh e

, was Rech t i s t . Dagegen

l iefs d ie I-Iäsin d urch Conrad Rei nhar t (den dama l s wielgenann
ten P ro curator) vorb ringen : getra uen s i ch Ii etzei und sei ne

Hau s frau
,
zu G ott un d den H ei l igen z u schwö ren

,
dafs sie ih r

,

der V erantworterin , d iesen E id n i t z u G efiirde (in bo si ich er

Ab s i ch t) h eimwerfen (zu s ch ieben), da is dann auch geschehe, was
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Rech t i s t . Darauf wu rde am M i t twoch 10. Ma i z u Rech t er
kannt : wenn die klagende Pa rtei m i t ihrem E ide betheuere, dafs
sie derV erantworterin den E id n i t z u G efärde heimgeworfen habe,

s o sei es b i ll i g, dafs die Bäsin schwöre, dafs sie über die 2 11.

und da s Mantelein n i ch t s i hrem Manne Zu s tänd iges habe, un d
wenn sie d iesen E id t i me, so sei sie der kiagendeu Partei der
1 2 iii . ha l b n i ch t s schu ld ig. D ie K lager v ol l z ogen den E id , wie
erth eiit war . D ie V erantworterin nahm einen B edach t (Bedenk

zei t) b i s auf den nach sten Ger ich t s tag un d erklarte dann am
F rei tag 1 2 . Mai , sie wol le dem gefal lenen U rthei l Fol ge th un
und habe n ich t s , da s i h rem Mann z u stehe ; h ier auf schwur sie

in Gegenwart Bernhardin H amerscblags , des H etzeis Anwaits

(eines damal s ebenfall s v ie l gen '

ann ten , 1506 aber ent setz ten
P r o curator s). Nun wurde aber v on einer an dern Sei te gegen
den H et ze l geklagt und auf sei n G u thaben Verbo t (A rres t) ge
legt . Denn am M i t two ch 3 1 . Mai wurde erth ei lt : Wen n da s
Gel d vom Hasen , nach dem Hann s H etz el gek lagt habe, er legt

wurde
,
s o komme die 8tettbergerin, n ach L au t vorher gefa lle

nen U rth eils, i h rem Verb ot b i l l ig n ach , un d es geschehe ferner ,
wa s Rech t i s t , und er t i me es, o der n ich t , s o geschehe abermal s,
wa s Rech t i s t . C onz H afs mufs h ierauf gez ah l t h aben ; denn
am M it twoch 28 . Jun i wurde erth eilt, da s von C onz Hasen er

Iegte Gel d b leib e b i l l ig in Haft l iegen b i s zu fernerer Rech t
fer t igun g zw ischen des H etzels S ohn un d der S tettbergerin

(Con s . 9 . fo l . 10. 49 . A l le d iese V erhaltnisse s in d so
b eschaffen , dafs sie mi t C onz Ha sen Leben s s tel l ung rech t woh l
i n E ink lang s tehen .

Zw i s chen d iese Handlun g h inein fal l t fol gende : Am M itt
w och 2 1 . Merz 1 503 er schein t Sebal d Z ip ser , Paul us Z ipsers,
wei l an d B u rger s z u Nu rnberg, und K unigunden, erstiieh seiner »
und jet z o G i l gen We i ler s eh l ich er Wii‘tin

,
verlassner S ohn , v or

Ger i ch t und b ekenn t in Beiwesen , auch mi t Autori tat un d V er
wi l l igung Leonha r d S ch eubels , Sebal d Mulhausers un d C onzen

Ha sen
,
seiner C uratores, dafs ihm d iesel ben sei n stiefvater und

se ine rech te Mut ter seinen er leb ten vaterl ieben , aueh zukunfti

gen mütterlieh en E rbtheil ausger i ch tet un d bezah l t h aben , er

sie desha lb l o s un d led ig sagt un d keine An sprüche ferner m a
chen wi l l , wel ches z u hal ten er ei nen leib l i chen E id z u G ot t
und den Hei l igen m i t auferhabenen F ingern geschwo'

ren hat.

Zeugen s in d H r. J org H olzschuh er und Peter H arfsdorii er.

(L i t . 18 . fo]. G ilg Weyler , ein Taschner , wir d bei

G elegenhei t eines von ihm geüb ten T odtsch lags am 5 . Jul i 1505
al s ein armer Mann bezeichnet (3 . M ildes Ver fahren gegen T od
s ch l ager , irn Jahresber. des b i s t . Verein s v. M i ttel franken 1865 ,
p.

Leonhard S cheubel , der E nter , s . oben beim 9 . Mai

1498 .

Veran tw ort l i ch e Redact ion A . E s s e n w e i n .

fü

(S ch lufs folgt .)

(Mit e iner Be i l age.)

Dr . G '

. K . F r o m m a n n . Dr. A . v . E y e.

Verl ag der l i terari sch - art i s t i s chen A n s tal t des german i schen Museums in Nurnberg .

G edruckt bei U . E . 8 e b a l d i n N urnberg .

W. L e c h n e r .

Dab ei b l ieb C onz H afs fortwah rend irn Brauhau s . U rban
Zewi tz , der S ch l o s ser , und Margaretha , er s t Thoma s Z iegler s
sel igen und jetz t seine

,
des Zewitz

, ehlich e Wirt in
,
bekennen

,

dafs die Hei rat zwi schen i hnen d urch ihre guten Freunde
,

C onz Ha sen im B rauhau s , Peter Puchner , S ch l o sser auf dem
N euenbau , un d Paul u s Mayer , S ch l o s ser am F i schbach

,
al so ah

geredet und besch l o ssen worden sei : was sie bei de jetz o h aben
un d binfüro m i t ei nander überk ommen werden , wie da s all es
genann t und gehei fsen ware und werden m o ch te, L iegendes und
Fah rendes

,
nich ts ausgenommen , dars da s al les un d jedes i hr bei

der, au ch ih rer leib l ichen E r ben , wenn sie [deren] bei e inander

überk ommen wur den
, [E igen thum] sein und bleiben so lle ; wenn

aber e i nes v or dem andern ohne l eibl iche ehel iche E rben mit
Tod werde abgeben ,

dars dann d iese ih re H abe s ol le fo lgen
,

wer den und b leiben
’

dem lebend b leibenden unter ihnen , au s
genommen 8 fl. rh .

,
die das abgegangene vo r o der nach seinem

T od vergeben oder ver schaffen m oge , al les ohne al le I r r un g,
Ein trag oder Verhin der ung ih r be i der E rben und al lermannig
l ich s v on ih ren wegen . Zeugen d ieses , am Donner stag nach
Mar t in i (13 . Nov .) 1 505 ger ich tl ich e ingetragenen Ehever trags
waren H r. Jacob G ro l an d un d H ann s Apel . (Li t. 2 l . fo l .

E s war dies ein Ver tr ag zu versammter E h e, oft auch
d urch die F orme l

,
dafs L eib an Leib und G ut a n G ut gehei

r atet werde
,
bezeichnet , en tgegen der gedingten oder verd ing

ten E h e
,
die, wo V ermogen ,

wenn au ch nur einiges , » auf dem

Sp iele s tan d , ges ch l o s sen wurde. Bei k leinen Leuten “ waren
so lche E heberedungen begreiflieh und gewöhnl ich . E ine s ol che
E h e war auch die, wel che C on z H afs m i t seiner zwei ten F rau
e ingegangen hat te. U nd s o s t imm t au ch d ieses D okumen t zu
C on z Hasen Verh äl tn is sen , so wei t man sie au s dem Vor l iegen
den beurth eil en kann .

Ohne jedo ch da s B rauh aus z u ver l as sen
,
überkam C onz

Hafs auch ein anderes Amt . Am M i t twoch 4 . O ct ober 1508

wurde er auf Ab s terben H annsen Wernher s z u e inem H on ig

und Nuismesser erth eiit Dieses wenn auch un scheinbare, do ch
immerh in se inen Mann nabrende Am t

,
das man auch s on s t al

ten D iener n al s eine Ver sorgung oder Ruhep o sten z u geben
pflegte ,

mag ihm zur Verbesser ung seiner L age gegeben wer
d en sein . Denn nun findet man ihn auch z um dri t ten Mal ver

hei ra tet .
N u r n b e r g.
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Ferner g iengen unsern Samml ungen fol gende Ges chenke zu

I . Für di e kunst und kulturgeseh iohtl ichen Samm

lungen.

(Nr. 6 198

Al zenau. W a g u e r ,
kg ] . Ger ich tsv ol l z ieh er : Bronzejeton. 16.

17. Jh dt . Brandenburg. A d . M ii l l e r
,
Buchhänd ler : P lan u. Pro

spect der S tad t Brandenburg , S tdrck. Darmstadt. R . H o fm a nn
,

G ai lerieinspektor : Photograph ie naeh e in er D ürer’sch en Iiandzeich
nung zu Darmstad t . Donaues chingen . F ü rs t K a r l E g o n v o n
F ü r s t e n b e r g : G ypsabgufs des Grabma l es des Götz v on F ü rs ten
berg — Has lach . Hamburg. J. S e i p p e l : Bronzene Denkm ünze zur
We ihnach ts feier in Hamburgs Lazaretben . 1870. Hannover. H a s e ,
B enrath 7 Bi . Autograph ieen naeh dem R ath hause z u Hann over.
H i ldesheim. F r. K ü s t b a rd t , Lehrer an der G ewerbsch ule : Gyps
abg u is nach dem G rabma le des Domh errn H . Berkenfe ld zu H i l de s
h eim ; Detai l s der C h orstüh i e z u E imbeek ; 2 Ph otog raph ieen naeh
den Grab s teinen der B i schö fe Bernward und Ade log von H i ldeshe im .

Kraftshof. F r h r . v . K r e i s : Das K reis ’sch e Wappen in verz ier
ter E in fassung , Ho l zschn i t t von 1660. Kres sbronn. H . F r h r .
v . u . z . A u f s e i s ,

Ehrenvors tand des german . Museums : Mes s in
gen es astronom . In s trum en t von W. Deane in London . 18. Jh dt . ;
P-i s to i m i t grav ierten B esch l ägen

, 18. Jh dt . ; g ro fser, e i serner S ch lüs
sel , 17.

— 18. Jh dt . Mannheim. G r a f v o n B e r l i e h i n g en : Gyp s
abgufs des Grabma l e s des Götz v on B erl ich ingen z u K l oster Sch ön
tha l . Munchen. D r. B ay e r s d o r f e r z Fä l schung eine s H o lz schnit
tes von M . Schongauer . Nürnberg. B e c k e r

,
Maurer : 3 k leine

Nurnberger S i l bermünzen . G i b s o me , Sp rach lehrer : K le ines Kreuz
von vergolde tem Kup fe r. M e r k e l , P farrer : Gest ickter K i s sen
b ezug von Wol le , 16 .

— 17 . Jah rb . G e h r . S o l d a n : 2 Ph otogra

ph ieen naeh E lfenbeinpokaien im Nat ionalmuseum zu M ün chen
F r l . W i e b e l : Bildnifs e ines K indes , Wassermalerei , 1786.

S chwab.
— Gmünd. J. E r h a r d , Fabri kan t : D ie w iirfe inden Kriegs

knech te
,
Re l ief au s getriebenem Kup fer . 16.

— 17. Jh dt . Weimar.
S e . k g l . H o h . G r o i s h e r z o g A l e x a n d e r v o n S a c h s e n -W e i

m a r : G ypsabgufs des Grabmal s des Ma l ers Lucas Cranach aus der f
"

S tadtk irche zu Weimar. G e s amm t g e s e h l e c h t d e r F ü r s t e n
v o n H o h e n l o h e : G y psabgu i

'

s des Grabma les des Albrech t von
Hohenl ohe zu Klos ter S eh önth al .

II. Fur die Bibliothek.

(Nr.

Aarau . H . R . S a u e r l ä n d e r , V erlag sh andl . z Herzog, Schwe i *
zersag en . Bamberg . H i s t o r i s c h e r V e r e i n : D ers . , 32.

B eri ch t etc . 1869 . 8. Berl in. F . A d l e r
,
Baurath u . Pro fes sor :

D ers ., Denkmä l er der Baukun st ; L ief. IV . 1871 . Imp . 2 . D r . K .

E g g e r s : D er 8ch riftwart ; IV. Jhrg . 1870. 8 . O t t o J a n k e ,
V er

l ag sh andl . z H esekiei , deut s che Kriegs u . S iege s-Chron ik . 1871.

Schu l ze-D ei itzseh , Bri e fe an die i ta l ien . Patr ioten uber den deut
s chen Kri eg. 1871 . 8. F r. K o r t k am p f , V erlag shandl . : Kl ein ,
Handbuch der Ge sch ich te v on Ungern . 1833 8. G ötte

,
ü ber d .

Ursprung der Tode s s trafe . 1839 . 8. v . d. Oe l sn i t z
,
Denk schri ft

über (1. Erhebung Preufsens zu e iner S ee Kolon ial u. We l tmach t
ersten Range s . 1847. 8. Pierson , Ges ch ich te (1. fran z . Revo lu tion
v . 1789 . 1865 . 8 . D ul ler

’
s Ge sch ichte des deut schen Volkes , um

g earb . v . P i erson ; Bnd . I . I I . 1866 . 8. O ppermann ,
zur G esch ich te

d . K gr. H annover v . 1832 — 66 ; 2 Bde. 2 . Aufl. 1868. 8 . G ro tefend ,
d . deu tsche S taatsrech t der G egenwart . 1869 . 8. Mitth ei lung en
au s den nachg e las sen en Pap i eren ein es preu l's.D iplomaten ; 1 . Bnd .

1868. 8. Vol kmar
,
paroem ia et regulae j ur i s R omano rum

,
Germa

norum ,
F rancog a l iorum ,

Britannorum . 1868. 8 . Arch iv des nord
deu t s ch en Bunde s un d des Zol lverein s ; Bnd . I

, 7. 8. I I . I II. IV.

V
,

‘

1 . 2 . 1868 — 71 . 8 . Aegid i
,
die Re form des S eekrieg srecbtes.

1868. 8 . O ppermann
, der Weg zum Jah re 1866 . 1869 8 . Opp er

inann , Onno K lopp
’
s Ausl egung des n ich t angenomm enen B riefes

v. Kön ig G eorg V . an S e. Maj. den Kön ig v . Preufsen . 1869 . 8.

Loos , d. Unmögl ichkei t ein er B egründun g des Todes-S trafe. 1869 .

8 . Das V erhäl tni is . der Provin z Posen zum preu is. Staatsgeb iete.

1870. 8 . Pierson , Deut schl ands Kriege gegen Frankre ich ; 4 . Aufl.

1870. 8. Prowe, Polen in den Jahren 1766 — 68. 1870. 8. Braun
,

B i l der au s der deut schen Klein staatere i ; n. F . 1 . u. 2 . Bnd . 1870.

8. S tedefel d
,
Vorträge uber Preul

'

sen f. gebi l dete Laien . 1870. 8 .

Kups ch , un ter dem rothen Kreuz . 1870. 8. Se l l ing, 1’A l saee et la

Lorraine. 1871 . 8. D ie Reden des Grafen v. B i smark - S ebönh au

sen ; I I I. S amml . 1871 . 8. R . L e s s e r , internationale Buch handl
H il ti

,
(1. deut sch e Nat ional - Kr ieg 1870 in B i ldern . qu. 2 . F r a n z

L i p p e r h e i d e , V eriag sbuehh and l . z D er s . , L ieder zu S chutz un d
Trutz ; L ief. 1 — 11 . 1870 — 7L 8. Jan i cke , da s deut sche Kr iegs
l ied . 1871 . 8. P u t t k a m m e r u. M ü h l b r e c h t , B uchi r I saac
sohn , d . deu tsch-französ. Krieg im J. 1674 1871 . 8 . Kost

,
das E r

g ebni is des jetz igen Krieges f. Deutsch lands Hande l 11 . Industr ie.

1871 . 8. R e d a k t i o n d . e v a n g e l . K i r c h e n z e i t u n g : Evang.

K irchen ze it ung ; Jhrg . 1870. 4 . R e d a k t i o n d e s M a g a z i n s i .
d . L i t e r a t u r d e s A u s l a n d e s : Magazin f. d. Literatur des Aus
Iandes ; Jhrg . 1870. 4. R e d a k t i o n d e s W o c h e n b l a t t e s d er
J o h a n n i t e r - O r d e n s -B a l l e y B r a n d e n b Wochenb lat t etc. ;
Jh g . 1870. 4 . R e d a k t i o n d e r Z e i t s c h r i f t f ii r p r e u i s . G e

s c h i c h t e u. L a n d e s k u n d e : Ze i ts chr i ft etc. ; 7 . Jahrg . 1870. 8.

D r . H e r rn . S t o l p : Deut sche Geme inde-Zei tung ; Jahrg . 1870. 4 .

A l l g em . d e u t s c h e V e r l a g s -A n s t a l t (8. W o l f f) : Romberg’ s
Ze i tsch r i ft fü r prakt . Baukunst ; Jhrg . 1870. 4 . W i e g an d t u .

H em p e l , V erlag sh and l . z Zei t sch rift f. E thno log ie ; 2 . Jh rg . 1870,
H . 1 — 3 . 8 . Bielefeld. V e l h a g e n u . K l a s i n g

,
V erlag sh ndi . z

Daheim ; 7. Jah rg . 1870. 4. Brandenburg. A d o l p h M ü l l e r ,
V erlag sh andi G ei is ler , A l bum von Brandenburg. 8. H i s t o r i

s c h e r V e r e i n : Ders . , ers ter Jahresber ich t . 1870. 8 . S eh i l lmann
,

Vorgesch ich te der S tad t Brandenburg a. d. H . 1871 . 4 . Brauns

berg. H i s t o r i s c h e r V e r e i n f ü r E r m l a n d : Ders. , Zeit schr ift
etc .

,
Bnd . V

, 1. 1870. 8. Monumen ta h istoriae \V armiensi s ; Bnd .

I I I
, 1 .

— 10. E gu . 1870. 8. Braun schweig. F r i e d r. V i e w e g u.

S o h n
,
V erlag sh and l. z Arch iv für An thropo logie ; 1 — 3 . Bnd . 1866

— 69 . 4 . Bres lau. S o b l e s. G e s e l l s c h a f t f ii r v a t e r lan d ‚

C u l t u r : D ies . , 47. Jahresberich t etc . ; 1869 . 1870. 8. D ie s A h

hand lungen etc. ; ph i l o s . - h istor. Abth eii . 1870. 8. D ies ., Abband
l ung en etc .

,
Abth ei l . fur Naturw issenseh . u. Medicin ; 1869

— 70.

1870. 8 . A . G o s o h o r s ky
’
s Buchhand l . (Maske) : v . d . Ve l de,

Mar l owe’ s Faus t
,
d . äl teste dramat . Bearb . d . Faust sage. 1870. 8.

J. U . K e r n " s Verlag (Max Mü l ler) : Kreb s , kurze B esch re ibung
v on Bres l au . 1852 . 8. Kern

,
Sch les ien s Sagen

,
Legenden und

G e sch ich ten . 1867. 8. T h . O e l s n e r : Sob les . Provinzialb lätter ;
n . F . 9 . Jh rg . 1870. 8 . Dr. C . R . S . P e i p e r , A reh idiakonus :

D ers . , carm en triumph aie etc . 2 . Brünn. K . k . m ä h r.
- s e h l e

s i s e h e G e s e l l s c h a f t ete
‘ D ies .

,
Mitth ei iung en etc. 1870. 4

D ies . , Noti zen — Blat t der h istor.
- s tati s t. Sekt ion etc. 1870. 4 .

C refeld. D r. W. B u
‚
c h n e r

,
D i rektor der h öh ern

‘

T oeh tersehul e

Ders .
,
Götz v. Beri ich ing en. 8. D ers . , A lbrech t Durer . 8. Ders .,

Gne i senau . 8. Darmstadt. H i s t o r. V e r e i n f ü r d. G r o f s h e r

z o g t b . H e s s e n : Ders . , Arch iv etc . ; Bnd . IX
, 2 . 1860. 8. Scri ba,

Reges ten etc . ; 2 . Ergänzungsheft v . Worner. 1870. 4 . F roh nhäu

ser, Ges ch ich te der R eich sst . Wimp f'en . 1870. 8 . Dresden . R u d .

K u n t z e , V erlag sh andl Schön
,
Gesch i ch te der H andfeuerwafl‘

en .

1858. 4. G . S c h ön fe l d ’
s Buch handl. (C . A . Wern er) : Neuer

Anzeig er f. B i b l iog raph ie , hg . v . Petzh o ldt ; Jhg . 1870. 8. El

berfeld. B e r g i s c h e r G e s c h i c h t s v e r e i n : Ders . , Ze i tschr i ft ;
Bnd . V . 2

‚
u. V II . 1868 — 71 . 8 . Ei senach . D i r e k t i o n d e s

K a r I - F r i e d r i c h s -G ym n a s i u m s : Mö l ler
,
über d . röm .

'

S cbau

spiel e zur Kai serzei t . 1871. 4 . Prog r. F rauenfeld. J. H u b e r ,
Buchh andl . z H äberl in-S cha lteg g er ,

Ge sch ichte der evang . K irchg e

meinde Sommeri -Amrisw ei l. 1870. 8 . Bachto ld , der Lanze let des
Ulrich v . Z atzikh oven . 1870. 8. Giessen. O b e r h e s s i s c h e G e

s e l l s c h a f t f. N a t u rk u n d e z D ie s ., 5 . Beri ch t . 1855 . 8. Gotha.

J u s t u s P e r t h e s , V erlag sh andi . z Gotha ischer g enealog . H ofka len

der ; 1870. 1871 . 12 . Goth . g eneal og . Taschenbuch der gräfiieh en
Häuser. 1870. 1871 . 12 . Goth . g enealog . T asch enbuch der freih errl .

Häuser ; 1870. 1871 . 12. Petermann , d . Genera l -Gouvernemen t E I
safs. 1870. 4. S onderabdr. Göttingen. K . G e s e l l s c h a f t d e r
W i s s e n s c h a f t e n : D ies. , Nachri ch ten etc . au s d. J. 1870.

G öttingisebe ge lehrte Anzeigen ; Bnd . I. I I. 1870. 8. Graz.

C h r i s t i . K u n s t v e r e i n d . D i ö z e s e S e c k a u : D ers .
,
Kirchen



Anze iger fur Kunde der deut s ch en Vo rzei t .

schmuck ; Jh g . 1870 8.
' N a t u rw i s s e n s c h a f t l . V e r e i n f.

S t e i e r m a r k : Ders . , Mitth ei lung en ; Bnd . I I , 2 . 1870. 8 . G li

ters loh . C .
B e r t e l s m a n n , V er lag sh andl . : v . R oug emont

,
d . woh i

w ol l enden Rath geber des Kön igs Wi lh e lm . 1871 . 8. Das neue

deutsche Ka i serre ich u . se ine Gegner . 1871 . 8. Ha l le. B u c h
h a n d l u n g d e s \V a i s e n h a u s e s : Z eitsch rift i

‘

. deutsuh o _

P i
_

uio lo
'

e ;
Bnd

.
I II

, 1 . 2 . 1871 . 8. S teinberg, Geschi chte u. 8tatxst1k des

äizhul ieh rer - Sem inars z u Ha l b erstad t . 1871 . 8. F i t t i ng , das Cast
ren se peeui ium in seiner g esch i eh t l . E ntw icke lung . 1871 . 8. T h u

r i n g
.

— s ä c h s i s c h e r V e r e i n f ü r E r f o r s c h u n g d e s -v a t e r
I ä n d. A l t e r t h um s etc. : Ders . , neue Mitth e i lung en etc.; Bd.

XIII
, 1 . 1870. 8. Hannover. A r c h i t e c t e n u . I n g e n i e u r

V e r e i n : Ders . , Ze it schri ft e tc. ; Bnd . XV
, 4 . u . XVI , 1 — 3

,
1870.

4 . Hamburg.
O t t o M e i l

'

s n er ,
V erlag sh andl . z Woh iwd i , G e

sch ich te des E l sas se s . 1870 8 . Heidelberg. D r . K a r l B a r ts c h ,
Uni vers . -Pr0fessor z Ders . , b ib l iog rap h . U ebers ich t der E rsch em um

g en
auf dem G ebiete der german . Ph i l o log ie im J . 1869 S on

derabdr. F r. B a s s e rm a n n ’
s V erlag sbuchh . : B luntsch h ,

d. mo
derne V o ikerreeh t in dem franz . — deut seh en Kriege v . 1870. 1871.

8.
Hausrath

, d . oberrhe in i sche B evö lkerung in d . deutsch en G e
s ch ich te. 1871 . 8 . R e d a k t i o n d e r H e i d e l b e r g e r J a h rb ü o

e h e r : He ide lberg er Jah rb ü cher der L i teratur ; Jah rg . 1870.

_

8

Innsbruck.
R e d a k t i o n d er k a t h o l i s c h e n B l ä t t e r e u s T 1 r 0 1 2

Katho l i sche B lätter aus T iro l . 1870. 8 . Ka s sel . A . F r e y
s c h m i d t , V eriag sh andl . z Bernhard i , d , Sprachgrenze ZwI S C h €D

Deutschland u. Frankreich . 1871 . 8. Klausenburg. S i e b e n b ü r g .

M u s e u m s -V e r e i n : D ers ., E vkönyvek etc . V
, 2 . 3 . 1870— 71

,
4 .

Köln
. D u M o n t — S e h au b e r g

’
seh e Buch hand i. : Organ f. chri s t l .

Kunst ; 20. Jah rg . ; 1870. 4 . Königsberg. R e d a k t i o n d e r a 1t

p r e u i s .
M o n a t s s c h r i f t : A ltpreul's ,

Monatsschri ft ; Jhg . 1879
8 .

Krakau. K . k. G e l e h r t e n - G e s e l l s e h a f t : D ie s . , R oczmk
etc . ; t . XV III. 1870. 8. Langensal za. F . G . L. G r e i

'

s i e r , Buch
han d l . : G re is ler , E isafs u. Lothr ingen ; 3 . Aufl. 1871 . 8 L

_

au

sanne.
S o c i é t é d ’ h i s t o i r e d e l a S u i s s e ro m a n d fri D 18 3 .

‚

m émo ire s e t docum ent s etc. ; t . XXVI . 1870. 8. Leipfl g F A

B r o c k h a u s
,
V erlag sbandl . : B lät ter f. l i terar. Unterha l tung. Jh g .

1870. 4 . Unsere Ze i t ; 6 . Jhg . 1870 8. J.
Buch '

h and l . z Wissensch aft i . U ebers ich t der be deutenderen Erschei nungen
des deut schen Buchhande l s . Jhg . 1870. 2 . E r n s t K e i l , Y erlag s

hand l . : D ie Garten laube ; Jh g . 1870 2 . R e d a k t i o n d e s l i t e r a r.
C en t ra l b i a t t e s : Li terar . C entralb latt ; J ing . 1870. 8. R e d a k
t i o n d . L e i p z i g e r Z e i t u n g : Wi s sen schaft | . Be i lage der L8 } I?

'

z iger Zei tung ; Jhg . 1870. 4 . R e d a k t i o n d e r Z e i t 8 0h r l l t

f ü r M u s i k : Zeit sch r i ft etc . Jh rg . 1870. 4 . S e r i g
’
seh e Buebband l .

(E . G . Hermann) : D . deutsche Frage . 1871 . 8. C . G .
T h i em e :

Numismat Verkehr ; Jbg . 1870. 4 . B lätter f. Munzkunde : Nr. 22

— 24. 1870. 4 . Liegnitz . K u h lm e y
’
sch e Buch hand i. (H WC ! "

kenth in) : Gott scha l l , Napo l eon III. 2 . Aufl. 8. Kutzner , Kr iegs
A l bum . 1870. 8. Kutzner, d . deutsch -fi-

anzös . Krieg im J. 1870 I.

8 . Ma inz . V . v . Z ab e r n
,
V erlag sband l . : D er Krieg v .

1. Ab th . 1871 . 8. B iebrach ,
kri t . B e leuch tung der preul's . u . s üd

deut schen Kriegfüh rung . 1870. 8 . Bockenheimer , C . T h . V . D al

berg’ s Aufentha l t in Pari s in den J. 1807 — 1808 1870. 8.
1300a

he imer , zwe i S i tz ungen d . h'l ainzcr C lubisten v . 10. u. 1 1 . Jan . 1793 .

1868. 8. Marburg . N . G . E l w e r t
’
sch e Un ivers .-Bueh hand l. z Be

n ecke , zur G esch ichte der A sso e iationsbes trebung en au f d. G ebie te
der w issenseh . u. p rakt . He i lkunde . 1870. 8. U bbe io hde , zur G e
s ch ich te der benann ten R ealcontrac te au f Rückgabe derse l ben S pe
cies . 1870. 8 . V i lmar

,
deutsche G rammat ik ; i i . Vers l ehre 1870.

8. München . H i s t o r. C o mm i s s i o n b e i d e r k. A k a d em i e
d e r W i s s e n s c h a f t e n : Brie fe u . A cten zur G esch ichte d es d re i
Is igjährig en Krieges ; I . Bnd . 1870. 8. H anserecesse ; I. Bnd . 1870.

8. K u n s t u . G e w e r b e - V e r e i n : De rs . , Ze i tschri ft etc . ; 20.

Jah rg . 1870 2 . J . L i n d a u e r
’

seh e Buch hand l . (S chöpping ) : N e d,
B i ld e r au s S ind — Tiro l . 187 1. 8 . M . R i e g e r

’
seh e U nivors .

-Buchh . :

A eton , zur G es ch ichte des vaticrm . (Jonr i ls . 187 1 . 8. Münster.
R e d a k

‘

i o n d e s l i t e r a r . l i a n d w e i s e r s : L i te rar . H undwe iscr ;
N r. 88 — 102 . 1870. 8. Neus tadt a. d. H . A . H . G o t t s e h i e k
W i t t e r ‘s U nch hund l . z Leyser ,

Kar l F riedr. l i a h rdt , d . Z e itg e
no ss c l‘es tnlo zz i

'
s ; 2 . Aufl. 1870. 8 Neuti t schein . J . N . E n

d e r s , Buch hand l . z D ie B iene ; 20. Jah rg . 1870. 4 . Neuwied.

J . H . H e u s e r ’ s V erlag sbuchh andl Germania . Vaterl and. L ieder.
1870. 8. Schne ider, deutsche F ibe l ; 4. Aufl. 8. Fuch s u. Pan itz

,

Mut tersprache. 1870. 8. Ludwig, Preui'sens Sch i lderhebung im J.

1866 . 8. Nördl ingen. C . H . B e c k ’
seh e Buch h andl Schul thei s ,

eu : op. G esch ich t s — Ka lender 10. Jhg .
, 1869 . 1870. 8. O ldenburg .

S c h u l z e
’
sehe Buch h andl D . deutsch-französ . Krieg 1870— 71 . 8.

O snabrück. H i s t o r. V e r e i n : Ders . , M itth ei lung en etc . ; 9 .

Bnd . 1870. 8. Pari s . C é s a r D a i y , Arch i tekt : Revue g é n é raie
de l

’
arcb iteeture ; ann ée 1870. 2 . I n s t i t u t h i s t o r i q u e : L ’ in

vestigateur ; 1870 , Janv .
-Avri l . 8 . S o c i é t é fr a n g a i s e d

’ a r
c h é o l o g i e : D ie s . , Bul let in monumen ta l ; 36 . vo l . 1870. 8. 8 0
c i é t é b i b l i o g r a p h i q u e : Revue bib l iograph ique un iverse l le ;
t . V . 1870. 8 . Prag . L e s e u . R e d e h a l l e d e r d e u t s c h e n
S t u d e n t e n : D ies . , Jahre sber icht fii r 1870 — 71 . 1871 . 8. F .

T em p sk y ,
V erlag sh andl . z Paiaeky , documenta , Mag . Jo . Hus vi

tam
,
do ctrinam , causam etc. i l lustrantia. 1869 . 8 . G esch ichte Oes ter

re ich s vorn A u3g ang e des Wiener October-Aufstande s 1848. 1869 .

8. Chr i s t i . K unstsymbo l ik und Ikonograph i e. 1870 8 . O tfrid,
Chr i st i Leben 11 . Lehre ; übers . v . Ke i l e . 1870. 8. Palaeky ,

zur

böhm . G esch ich tschreibung . 1871 . 8 . V e r e i n f ü r G e s c h i c h t e
d e r D e u t s e h e n i n B ö h m e n D ers .

,
Mitth ei lung en etc . VII . Jhg .

,

N r. 5 — 8 . VII I. Jhg . 11 . IX . Jhg .
,
N r. 1 — 6. 1869 — 71 . 8. Ders.

,

7. u . 8. Jahre sberich t etc. 1868 — 69 u . 1869 — 70. 8 . Ders .
,
M i t

g i iederverz eichn i is etc . 1870. 8 . J oh n
, d . V orsch ui

'

s u . Kred i t
Vereine (Vo lksbanken) in B öhmen . 1870. 8 . Quedl inburg. C . H u e h

,

V erlag sh andi . z G ei l
‘

s ler
, Album von Qued l inburg. 8 . O l

'

swald u.

v. Mnlverstedt, die Münzen d . ehemai . fr. Re ich ss tad t Nordhausen .

1870. 8. S onderabdr. R e d a k t i o n d e s V o l k s b l a t t e s f. S t a d t
u , L a n d : Vo lksblatt f. S tadt u . Land

, Jhg . 1870. 4 . Regen s
burg. H i s t o r i s c h e r V e r e i n f. O b e r p fa l z u. R e g e n s b u r g
Ders . , Verhand lungen etc. ; Bnd . 37 (n. F . 1871 . 8 . v . “

"

al

derdorii
‘

, Jos . Bud. S ch uegraf , der verd iente bayer . G esch ich tsfor
seher . 1871 . 8. S onderabdr. Reval . E h s t l ä n d i s c h e l i t e r ar.
G e s e l l s c h a f t : D ies ., Be i trage etc. ; Bnd . I , 3 . 1870. 8 . Röm
hild. G . S p ä t h , Bürgerme i s ter : Ders. , Bericht uber d. V erwaltung
u. den S tand der Geme inde - Ange legenhei ten der Stad t Römh i ld.
8. S chaffhausen. H i s t o r.

— a n t i q u a r. V e r e i n : Mezg er , G e
sch ich te der S tadtbib l iothek in S chaflh ausen . 4 . S chwerin. C . G .

J . v . K am p t z : De rs . , d . Fam i l ie von K amp tz. 1871 . 8 . S tutt
gart. J. G . C o t t a ’

sch e Bueh hand i v . D ö l l ing er , K irche u. K i r
chen

,
Papstthum u. K irchen staat . 2 . Abdr. 1861 . 8. v . K obe l l , G e

d ich te in oberbayer i scher Mundart ; 6 . A ufl. 1862 . 8. v . K obel l
,

Ged i chte in pfä lz isc11er Mundart ; 5 . Aufl. 1862 . 8. B luntsch l i
,

deut sches Privatrecht ; 3 . Aufl. 1864. 8. H eyberg er ,
Schm i tt u.

v . topog r.
- s ta t . Handbuch des K önig r. Bayern ; 1867. 8 .

Lande s u . Vo lksk unde der bayer. Rhe inp fa lz . 1867. 8. B lunt schl i
,

al lg em . Staat srech t ; 4 . Aufl. 2 Bud e . 1868. 8 . Auerbach
,
wieder

un ser ; 2 . A ufl. 1871 . 8. R uekg aber, die I rrl ehre des Honoriu s u.

das vatieanisch e D ecret ü ber d . papstl . Un feh l barke i t. 1871 . 8.

D ie Edda , d . ä l tere u. j üng ere ,
ubers . v . S imrock ; 4 . Aufl. 1871 .

8. Deu tsch e V ierte ljabrssch rift . 1870. 8. E d . E b n e r ,
IIo f-Kuns t

u . Mus ika l ienh and l S inner
,
Ans ich ten vom K rieg sseh aup latz . 22

B l . (1 — e u- b 7 - 9 14 - 22 . 24 . 2 . J . E n g e l h o r n ,

V eriag shand l . : G ewerb eha l l e ; Jhg . 1870. 4 . E d . H a l l b e r g e r ,

V erlag sh and l Ueb er Land u. Meer ; 12 . Jh rg .
, 1869

— 70. 2 . D ie

i i iustrirte We l t ; 19 . Jbrg . 1870. 2 . V e r l a g d e r F r a n e n z e i

t u n g : K i rchen schmuck ; Jhg . 1870 (S ch lufs .) 8 . T eschen. K .

P r o c h a s k a
,
V erlag shand l Aban i , im Lager der Franzosen . 1871.

8 Tubingen . H . L a u p p
’

seh e Buchhand l
'

I
‘

beo log . Quarta l
s chr i ft ; 52 . Jh rg . 1870 8 . Weimar . D r . C . S t e g m a n n : Kuns t
u . G ewerbe ; Jh rg . 1870. 8. Wei s senfel s . G . F . G r o l

'

s m a n n
,

V erlag shand l. z Num i smati sche Ze i tung ; 37 . Jhg . 1870. 4 . Wien .

K . A k a d e m i e d e r W i s s e n s c h a f t e n : D ie s . , Anze iger ; J h rg .

1870. 8 . W . B r a um ii l l e r
,
k. k. Ho f u. Unive rs .-Buchh Brun

ner
,
Clemen s Maria l io fi‘buue r u. se ine Ze i t . 1858 . 8. Brunne r, d .

K unstg eno sse n der K los terze l le ; 2 Bde . 1863 . C reuser
,
(1. Wap

pen der S tad t Wien . 1866 . 8. Brunner, d . theo l . D ienerschaft am
Ho fe J oseph H . 1868. 8. v . Arne th ,

Beaumarchai s u. Sonnen fe l s .
1868. 8.

'

I
‘

h e imer ,
G e sch ichte des k. k. s ieben ten U h lanen-Reg i

m en ts Erzherzog Car l Ludwig . 1870. 8. V i to S cti . Me thod ii, rus
s ico — s l ov. e t lat. cd . M iklo s ich . 1870. 8 Wo l f

,
G esch ichte der k. k.



Anz eiger fiir Kunde der deuts ch en Vorzei t .

Archi ve in W ien . 1871 . 8. Oe sterrei ch . Weisth umer ; I . Bnd . : d.

sa l zburg . T ai ding e. 1870. 8. D ankö, Joannes Sy lvester Pannonius
1871. 8 . Wepp l er

,
G es ch i chte der kath o l . K i rche ; 2 . Aufl. 1871

8 . v. V ivenot , zur G esch ichte des Rastadter Congres ses . 1871. 8.

Kon rad v . Würzb urg , Partenepier u. Me liur etc . hg . v . Bart sch .

1871 . 8 . K . L: . C e n t ra I - C o m m i s s i o n z u r E r f o r s c h u n g d e r
B a u d e n k m a l e : D ie s . , M ittbeiiung en etc . ; Jh rg . 1870. 4 . A n

t h r o p o l o g i s c h e G e s e l l s c h a ft : D ies . , M itth ei lung en etc . ;
N r. 1 — 5 1870. 8. K . I: . Ö s t e r r. M u s e u m f ü r K u n s t u n d
I n d u s t r i e : Dass

,
Katal og der Durer - Ausste l l ung e tc . 1871 . 8.

M a t h i a s P a n g e r l : D ers . , die Erem itage in H eurafie l . 1871 . 8.

S onderabdr . R e d a k t i o n d er a l l g em . L i t e r a t u r -Z e i t u n g :

Chronik der historischen Vereine.
M i t t h e i l u n g en d e r h i s t o r i s c h - s t a t i s t i s c h e n S e k

t i o n d e r k. k . m ä h r.
- s ob l e s . G e s e l l s c h a f t z u r B e fö rd e

r u n g d e s A c k e r b a u e s
, d er N a t u r u n d L a n d e s k u n d e

i n B r ü n n . 1870. Brunn . 4 .

N o t i z e u -B l a t t der h istor.
-stat i s t. Sekt i on ders. Gesel l schaft .

(Vom 1 . Jänn er bi s 1 . D ec . Brünn
, 1870. 4 .

Zur G e sch ichte der Landwirth sch aft. E in B e i trag zur G e
s chi ch te des D eutsch th ums im H erzog thume Auschwi tz . Von E u
dol f Templ e. E inkunfte des Kl osters B ruck . E in Beitrag
zum Geri ch tsverfahren im 17 . u . 18 . Jah rhunderte. (R . Tramp ler.)
Wok I . v on K raväin (1269 Von dems . D ie Münzen
der Ke l ten in Mahren . (Fort s .) Ge i s tl iche Steuer

,
Exemt ion

,

todte Hand . Ueber das aufgeh obene Dom in ikaner - K io ster i n
Auschwi t z (Oswiec im) und seine Urkunden . Von Rudol f Temp l e.

Not iz en zur Geschi ch te der Herz oge Johann I . und Johann I I.
von Auschwi tz . Von d ems . Zur Ges ch ich te der Dörfer in der
Encl ave H otzenpiotz . Von E d . R ichter . (Fort s .) D ie Kloster

aufh ebung in Mähren und O esterr.
- Sch le s ien . Arch äo l og . Bei

t räge . Von Mauri z Trapp . Z uruckfii h rung der Herrschaft N i
koi sburg \

zur katbol . Rel ig i on 1583 . D ie letz te mäbr. Synode
159 1 . Ueber die Caste l lane und Staros ten von O sw iecim fAu
schwi t z). Von Bud. Temple . Albert Graf von H oditz

,
se in Grab

mal und Ehevertrag . M itg . von E d. R ichter . D ie s chl es is chen
P osten zu .Anfang des 18 . Jahrhunderts . Zur Ge sch ich te des
Hause s S edlni eky . Mitg . v . E d. R ich ter.

M i t t b e i l un g e n d e s V e r e i n s f ü r G e s c h i c h t e d e r

D e u t s c h e n i n B ö h m e n . IX . Jah rg . N r . I — VII . Prag
, 1870.

1871 . 8.

Wok von Rosenberg. Von Math ias Pang erl . Dran gsal e der
deu tschen Sprache in B öhmen . Von Dr. Ludw . Sch les inger
Z ur G es ch ichte der Stad t Böhm i s ch — Leipa . Von Dr. H ai iw ieh .

Chroni k der Deut sch — Orden s - P rie s ter - Kommende zu Eger v om
Jahre 1580. Hrsg . von Dr . B . Dud ik . Zur Gesch ichte von
Pet s chau . Von J . Mayer . Zur Sage von der wei ß en Frau in
B öhmen . Von D r. J . E . F ödi sch . E in B ei t rag z u G renzbes‘

tim

m ungen in Westböhmen . Von H einr. Grab] . D ie Erem itage
v on H eumfle l . Von Math ias Pangerl . Das Muh lenwesen des

nörd l ich en Böhmens im vo rigen Jahrhundert . Von J. Jäger.

B e i dem g rofsen S tofl
°
reich th um der „M i tth ei iung en

“ und dem b e

sch ränkten Raum unsers B lattes müs sen W i r darauf verz ich ten , den Inh a l t
d er uns erst zug leich m i t dem 9. Ja h rg . zug eg angenen Jahrg g . V II (Rest) u.

«

V 111 h i er nach zutrag en. D . R ed.

D ie al te Lateinschuie in Joach imsthal . Von J. F l . Vogel . Zwei
E g erländisch e Ges ch lech ter , die S pervog el und die Juncker .
D er Ka i ser Ludwi g der Bayer

,
Kar l der V ierte und die G ral sag e .

Von B . Grueber. Fortsetzungen und Miscel l en .

S ieben ter un d achter J a h r e s b e r i c h t des selben Vereines.
Von Mai 1868 b i s Mai 1870. Prag 1869, 1870. 8.

M i t g l i e d e r -V e r z e i c h n i i s des selben Vereines .
sen am 23 . Juni 1870. Prag . 8.

D i e V o r s c h u i
'

s u n d C r e d i t -V e r e i n e (V olksbanken) i n
B o h m e n . E in B ei trag zur V ereinsstatistik Bohmens von J. U .

Dr. V . John . Hrsg. von dems . Vere in . Prag , 1870. 8.

M i t t h e i l u n g e n d e r k. k. C e n t r a l - C o m m i s s i o n z u r
E r f o r s c h u n g u n d E r h a l t u n g d e r B a u d e n k m a l e. XVI .
Jahrg . Marz — Apr i l . Wien , 1871 . 4.

Der Weinbau un d der chri s t l iche Cul t . Von Albert I l g.
Ueber Fu ß s tap fen

,
H ändeeindrüeke u . s . W . (A. . R . v . Berg er.)

Ueber e in ige in S te iermark v orfindl icbe kle ine Arch i tekturen . (M i t

G eschl os

5 Ho l zschn i t ten .) Mar ia m i t den T h ieren. H andzeiebnung von
Albrech t Durer. (A l b . H g .) Denksäu len .

'

(M i t 5 H o l zsch nit

ten .) G o th isch e Monstranze im Pr ivat — Bes i tze zu Wien . (M i t 1
H o i z scbnitt .) (F . Kenner.) Au s Rumel ien. Zur L i terat ur der
chri st l ich en Arch ao log ie.

H e r a l d i s c h -

g e n e a i o g i s c h e Z e i t s c h r i f t . Organ des h e
r a l d i s e h e n V e r e i n e s „ A d l e r

“ i n W i e n . 1. Jah rg . Nr. 4 .

W ien
,
Ma i 1871 . 4.

D ie Lerch enfeider vom Lerchenhof. Von F riedr. Heyer v on
Rosen feld . L i teratur.

M i t t h e i l u n g en d e s n a t urw i s s e n s e h a ft l i c h e n V e r

e i n e s f ü r S t e i e r m a r k . I I . Band
,
I I . Heft . Graz , 1870. 8.

K i r c h e n s c h m u c k . B lät ter des c h r i s t l i c h e n K u n s t
v e r e i n e s d e r D i ö z e s e S e c k a u . II . Jahrg . 1871 . Nr. 4 . 5 .

G raz . 8 .

Ueber Bemaiung der K irch en .

B r i e fe u n d A c t e n z u r G e s c h i c h t e d e s d r e i i‘ s i g j ä h
r i g e n K r i e g e s in den Ze i ten des ve rwa l tenden E influsses der

W i t te l sbacher. Erster Band . D ie Gr ündung der Un ion 1598

— 1608. Bearb ei tet v on Moriz B i t ter . H erausg eg . durch die

h istor. Comm i s s ion b ei '

der konig l . Academ ie der Wi s sen schaften .

M ünch en
,
M . R ieg er

’

seh e U niversitäts-Buchhand lung. 1870. 8. XIV

u . 75 1 S tm.

H an s e r e c e s s e. Ban d I . D ie Reces se und andere Akten

der Hansetage von 1256 — 1430 Band I , H erausg . von ders . Com

A l lg em. L i teratur - Zeit ung ; Jb rg . 1870. 4 . Wa l l i s h au s e r ’
sch e

Buchhandl . : Jagd — Zei tung ; 13 . Jahrg . 1870.
_

8. Wiesbaden. H i

s t o r i s c h e r V e r e i n f u r N a s s a u : Ders ., Annalen etc . ; 10. Bnd .

1870. 8. Bos se] , Urkundenbuch der Ab te i Eberbach ; Bnd. I I
, 2.

1870. 8. Würzburg. P o l y t e c h n i s c h e r V e r e i n : Geme in
nütz ig e Wochenschrift ; Jh g . 1870. 8.

III . Fur das Arch iv.
(N r. 4168 )

Nurnberg. L. R o s e l , Kaufmann : Kau fbrief der Margareth a,
Toch ter Werins „in der K uckynun

“
,
an S tephan von Sax iiber et

l i che Gü ter b ei Narres
,
Bisthums S itten ; 1343. Pgm.
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mis sion . Leipz ig , Verlag v on Duncker H umb l ot. 1870. 8.

VIII u.. 559 S tu.

V e r h a n d l u n g e n d e s h i s t o r i s c h e n V e r e i n s v o n O b e r
p fa l z u. R e g e n s b u r g. 27. Band der g esammten V erh and lun

g en und 19 . Ban d der neuen Fol ge. M i t e inem Porträte und.

einer h istoriscben Karte. Stadtamhof 1871 . 8.

D ie Oberp fal z und ihre Regenten in den Jahren 1404 b i s 1448.

Hi st ori sche Monograph ie von Dr. Chr. H äutle . (M i t 17 noch un

g edruekten Urkunden und 1 Karte ) Josep h Rudolph S chuegraf,
der verd iente bayeri sche G eseh ich tsforseb er. E in Leben sb i l d. M i t
Nach r ichten über den österre ich i schen Erb fo lgekrieg und die fran
zösisch en Kriege etc. Von Hugo Graf v on \Vaiderdorfi

‘

.

In der Monatsversamml ung des Vere in s vorn 4 . Mai führte
Pfarrer Dah lem eine Re ih e p last i scher Darste l l ungen des H i ldes
he imer S ilb erfundes vor und erörterte die G es ch ich te d ieses Fun
des in eingehendem Vortrage . R eg ierung srath S cherer mach te die

Versammlung m i t ein igen Punkten e ines Regen sburger Arbe i ter
tari i

'

s b ekann t , w el che zu in tere s san ten Vergleichungen m i t den
heut igen Arbeitsiöhnen Ge legenhei t b oten . Ferner wurde ein

T i sch aus dem 16. Jahrb.
,
m i t der Umsch ri ft das h ei l ig röm i s ch

Reich mitsamm t se inen G l iedern ,“ vorgezeigt und näher besch rie
ben. S ch l ie is l ich re ferierte der Vors itzende uber den Fund e ine s
röm i s ch en Sarkophags (s. verm . N achr.) und er l äuter te die In

sch ri ft
,
we l che er

,
w ie folgt , entz ifi

'

erte :

D . M . et. perpetuae. securitatis (sie). O la. Plaeidina. vi va. s ib i .
sumtibus . s u i s . fecit .

Z w e i u nd d r e i i s i g st e r B e r i c h t ü b e r d a s W i r k e n u n d
d en S t a n d d e s h i s t o r i s c h e n V e r e i n s z u B a m b e r g im
Jahre 1869 . Bamberg

, 1869 . 8.

Jahresberi ch t . S tephan Schul er’ s S aalbuch der Frauenk i rche
in N ü rnberg. V erofi

"

entiich t von J. Metzner. Fortse tz ung des
Verzeichn is ses der M itg l i eder des a l ten Domst ift s in Bamberg vom
Jahre 1497 resp . 1500— 1564 , nach e iner Handschr i ft der Kap i tel s
b ib ii oth ek vom J. 1748 verö ffent l i cht durch Domdechan t R otblauf.

G e s c h i c h t e d e r R e i c h s s t a d t W i m p fe n , des Ri tters tifts
S t . P eter zu W imp fen im Tha l

,
des D omin icanerklosters und des

Hosp i ta l s zum h l . G e i s t z u W imp fen am Berg . Nach Urkunden
zusammenges te l l t v on Ludwig F rohnh äuser. Darmstad t

, 1870.

Ged ruck t auf Kosten des h i s t o r i s c h e n V e r e i n s (fur das G re i s
h erzog th um Hes sen). 8. IX u. 438 S tu.

,
m i t 6 S teindruektafeln.

ü
R e g e s t e n d e r b i s j e t z t g e d r u c k t e n U r k u n d e n z u r

L a n d e s u n d O r t s g e s c h i c h t e d e s G r o fs h e r 2 0 g t h um s

H e s s e n von Heinrich Eduard S criba. Zwei tes E rganzung sh eft zu
den Regesten der Provi nz Starkenb urg . G esamme l t un d bearb e i te t
v on Ern s t Wörner. Darmstad t

, 1870. Auf Kosten und im Verlag
des se lben Verein s . 4 . 1 B l . u . 1 17 S tn.

A n n a l e n d e s V e r e i n s f ü r N a s s a u i s c h e A l t e r t h um s

k u n d e u n d G e s c h i c h t s f o r s c h u n g . Zehnter Band . 1870.

(M it 6 i itbog rapbierten Tafeln un d mehren in den Tex t eing e
druck ten I.i thograph ien und I i o l zscbnitten .) Wiesbaden . gr. 8.

D ie Verträge zwi s chen den G rafen Ado l f von Nas sau und D iet
h er von I senburg - Büd ingen zur B e i legung des S tre i tes um das
Erzs ti ft Mainz . Von Dr. Menze l . D ie Burgen und die Burg
frieden des deut sch en M i tte la l ters . Von Gymn .

— Oberl ehrer Co lom
b e l . T auinamen a l s Gat tungsnamen in wrichwörtl ieben Reden s
arten Nas saus . Von P farrer Dr. M ii nz . Zur Nassauiseh en Schri ft
ste ll erg eseh ich te . Von Dr. Nebe. D ie R h e in iiberg ang e der Römer

bei Mainz . Von D r. Becker . Das D i l l enburger S ch i ofs.» Von Prof.

S pieis. Nassau i sche T erritorien _
nach dem B es i tz stands unmittel

bar v or der franz . Revo l ut ion b i s 1866 . Von H ofrath Weidenbach .

Römische Funde in W iesbaden. Von Dr. R . Kekule. Chri st l iche
In s ch r ift aus Wie sbaden . Mogon

, ein Stammesgott der V ang io
nen und Mog ontiacum ,

e ine vang ioniseh e S tadt . Von Dr. Reuter.
Ueber Lage und Namen e in iger O ertlichkeiten Von Dr . j ur .

J. Gr imm . D er Aar -Uebergang im Zug e der romiscben Grenz
weh r. Von Dr. B osse]. Mi sce l len. V ereinsnaohrich ten.

U r k u n d e n b u c h d e r A b t e i E b e r b a c h im Rhe ingau . Im

Auftrag des vorgenannten Vere in s hrsg . von Dr . K . R ossei . Zwe i
ter Band , II . Ab th eilung . W iesbaden . 1870. 8. S . 433 — 1013 .

N e
'

u e M i t t h e i i u n g e n a u s d em G e b i e t h i s t o r.
-a n t i

q u a r . F o r s c h u n g e n . Hrsg
.
von dem T h u r in g i s e h

- S a c h
s i s c h e n V e r e i n f u r E r f o r s c h u n g d e s v a t er l a n d i s e h e n

A l t e r t h um s u n d E r h a l t u n g s e i n e r D e n k m a l e. Dre izehn
ter Band. Erstes Heft . Hal l e 11 . Nordhausen

, 1870. 8.

D ie Resignat ion des Herzogs Chri s t ian v on Braunschweig au f
das Bisth um Ha l bers tad t i . J. 1623 . M i t Urkunden . Von J. 0.

Opel . Etwas über die Herren v. S eh epl itz und v . U eeh tritz im
H erzogth um Sach sen . Von Arch ivrath von Mulvers tedt . Ar
ch äo logisch e Wanderungen in den Königl ich Preu isiscben Lan d
räth l ich eu Kre i sen Ze itz

,
Weiß enfel s und Mer seb urg während der

Jahre 1850 b i s 1866 , un tern ommen von Gustav Sommer .
S i e b e n u n d v i e r z i g s t e r J a h r e s -B e r i c h t d e r S o h l e

s i s c h e n G e s e l l s c h a f t f ü r v a t e r l ä n d i s c h e C u l t u r. E nt

hal t den G eneraiberieh t iiber die Arb ei ten und Veränderungen
der Ge se l l s chaft im Jahre 1869 . Bre s lau , 1870. Bei Josef Max
und Komp . 8.

A b h a n d l u n g e n d erse lben Gese l l s chaft. Ph i l osoph .
— h istor.

Abth eiiung . 1870. Bres lau , 1870. Bei Josef Max u. Komp . 8.

C orrespondenz zwi s chen Z erboni , He ld und N ie ter m i t dem
H erausgeber des Gen ius der Zei t . M itg . von W. \V attenbach .

Noch zwe i beruhmte A erzte Bres lau’s zur Zei t F riedrieh ’
s des

G roi
'

sen
, Dr. Jagw itz und Dr. M org enb esser. Vortrag von Dr.

Jul . I-Iodann. D ie C i stercienser-K iosterkirch e zu Leubus. Vor
trag von A l win Schu l tz .
Z e i t s c h r i f t f u r d i e G e s c h i c h t e u n d A l t e r t h um s

k u n d e E r m l a n d s . Im Namen des h i s t o r i s c h e n V e r e i n s
f ü r E r m l a n d h erausg . von Pro f. Dr. A . Th ie l . Jahrgang 1870.

(F unfter Band , 1 . Heft . D er ganzen Fol ge 13 . Heft .) B raun sberg ,
1870. Ver lag von Eduard Peter. 8 .

D ie Aus führung d er B ul le D e sa lute animarum“ in den ein

zelnen D iöcesen des Preu isisch en Staates dureh den F urstb isch o f
von Erm land , Pr inz Joseph von Hohenzo l lern . Von Domdechan t

Dr. A . E i chh orn . D ie Heerf'ahrt der Litthauer gegen das Erni
Iand im J . 13 1 1 und die He i l ige l inde ,

zug l e ich ein Be i trag zur
a l ten Topograph ie Preu isens und z ur Gesch ich te der K rieg i'iih rung .

Von Subregens Dr . Ko l berg. V ere insnacbrieh ten.

Von den in den S i tzungen vom Jahre 1870 gehal tenen Vor
tragen seien folgende h ier erwabnt : Etymo l ogi sche U ntersuch un

g en iiber preufs . Ortsnamen ; ii ber das a l te Braunsberg er S eh lofs
und den daneben stehenden T horthurm ; iiber die Kunst des I l lu
m inirene

“ der Bücher in den K lö s tern ; iiber ermländisch e Hand
s chr i ften in den g röfsern Arch iven Europa’ s .
M o n u m e n t a H i s t o r i a e Wa rm i e n s i s . Band V . I. Ah

th e ilung . Codex D ipl omaticus \Varmiens is oder Rege sten und U r
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kunden zur Ges chich te Ermlan ds . G eseimmelt und im Namen des
sel ben Vere in s h erausg . von Dr. C . P . W o e l ky . Ban d 111. B0

gen 1
— 10. Braunsberg

, 1870. Verlag von Eduard Peter. 8.

D e u t s c h e r H e r o l d . Ze it sch ri ft fii r Heral di k , Sphrag i stik
und Geneal ogie. Organ des V e r e i n s f ü r S i e g e l u. Wa p p e n
K u n d e z u B e r l i n . 2 . Jahrgan g. 1871 . N r. 4. 4.

Se in sh eim un d Schwarzenberg. D ie deut schen Farben und

der Re ich sad ler. (C h i. K . Frhr. v. R .) Sigil l um lauda
‘

oi l is mu

neri s roraffiei . Verm i s chte s .
Das fruh er im Krei se der Fachge lehrten (n ich t gerade mi t Um

rech t) be standene V orurth eil gegen die Lei s tungen der h i stori schen
Vereine b eg inn t al lm ähl ich zu s chwin den , th ei ls , wei l j ener Krei s ,
von der S trömung der Zei t m i t for tgeri s sen , die al ten , starren
Grenzen n ich t l anger zu behaup ten vermag , un d th eil s , wei l die
Vere ine sich des D iiettantismus und der K leinmeisterei immer
mehr entseh iag en ,

immer tii ch tigere Kräfte fü r ihre Zwecke z u
gewinnen wi s sen , und ü berhaupt s ich angelegen se in l as sen , e inem
b es seren V erständn i i

'

s der h i s tori schen D inge nach al len Seiten
h in Wege zu bahnen . D er h ohe Wer th der h i s t ori sch en V er

ein e be steh t aber gerade darin , dai s sie nich t b l o s der F achw is
sensch ai

'

t in die Hände arbe i ten , sondern die Geb i ldeten j edes S tan
des und B eru fes zur T h ei lnahme heranziehen

,
S inn und In teres se

für die Ge sch ichte demH eimat und des Vaterl an des auch in j enen
Kre i sen zu wecken , zu b e leben und z u erhal ten suchen , wo dem

rücksich tsio sen Vorwär tsd räng en auf al len materie l l en G eb ieten
des Leben s in der E inwei sung auf die Vergangenhei t ein con ser

N a e h r

L iteratur.

N eu er sch ienene Werke.

Fur Jung und Al t dargestel l t von H .

1871. 8. XVI u.

1 1) S c h w e i z e r s a g en.

H e r z o g. Aarau
, H . R . S auerlander.

2 15 S tn .

Wie s ch on der Tite l z u erkennen g ib t , hat d ie se Samm l un g
einen mehr p opu lären , al s wi ssenschaft l i chen Zweck . Doch i s t
auch der l etztere n ich t ganz iieh an i ser Ach t gel as sen worden , da
der H erausg . im Inh al tsverzeichni is z u j eder e inze l nen Sage die

Quel le ang ib t und d ie überl iefert en S ag eng estaiten i n w i l lkurl ich er
We i se be l let ri st i sch zu entste l len s ich en thal ten hat . D erselbe
äu ß ers t s ich in d ieser B ez iehun g wi e fo lgt : „Treu un d e in fach
hab e ich nach erzah l t und A enderung en im Ausdrucke mir nur da
erlaub t , wo es durchau s nöth ig sch ien un d dem Charakter der
S age unbes chadet gesch eh en konn te. Wo die mundart l iche Form
si ch vorfand , wurde sie b e ibehal ten

,
un d nur an einem Orte mu l

'

ste

bi evon abgewi chen w erden .

“ Angeordne t s ind die Sagen nach

den Kanton en und un ter jedem Kanton naeh der inhal t l ichen V er
wandtsch aft aneinander gere ih t. Unter der g ro ß en M enge von
Que l len , d ie der Herausgeber ben utz t hat , befinden s ich auch han d
sch ri ft li che . D ie G esammtzabl der Sagen beträgt 226.

12) D a s W e i h w a s s e r i m h e i d n i s c h e n u n d c h r i s t l i c h e n
C u l t u s , unter be s onderer Berueksich tigung des germani
s chen A l terthums . Em B e it rag zur verg le ichenden Reli

vatives Gegengew ich t z u b ieten al s sehr hei l sam erschein t. Au s
diesem Grunde begrüfsen w i r j eden neu erstehenden h i s tori schen
Verein m i t Freuden . Auch di esmal k önnen wi r v on e inem sol

chen wi eder Mel dung thun . E ine Versamml ung von M i tgl iede rn
der h i s tori schen Vereine von B erl i n und Potsdam in B r a n d e n
b u r g a. H . gab den näch sten An st o i s zur Gründung eines h i s t o
t i s c h e n V e r e i n s daselb st

,
der am 3 . October 1868 s ich fö rml ich

constituierte und in seiner ers ten Si tz ung vom 9 . des s. Mon . die

Statuten fes t stel l te. Sei t d ieser Zei t hat der j unge Vere in bereit s
e ine anerkennenswerth e T hätigkeit entfal tet . Von den in den S i
tzung en von 1868 und 1869 gehal tenen Vortragen se ien fol gende
h ier erwähnt : Ueber e in en H ex enprozefs aus dem Jahre 1619 , von
K reisg eriebtsratb Beyrieh ; über e in ige das Zun ftwesen betreffende
Urkunden , von S ch il lmann ; iiber die Verh äl tn i s se der S täd te Al t
und N eustadt B randenburg zu einander vor und b ei der V ereini
gun g der Magis trate beider , v on O berburg ermeister Gobb in ; zur
L iteratur und S ag engdseh ich te der Vorze i t Brandenburgs , von Dr.
Krohn ; die Entw i ck l ung aitbrandenburg iseh er Gericht sverfassun g ,
v on K reisg erieh tsrath S iber ; zur G esch ichte des Brandenburger

D oms , von O berdompredig er Dr. Schröder ; Grü ndung und G e
sch ich te des Kl osters Lehn in . Nabere I nhal tsangaben d ieser Vor
träge enth äl t der uns vorl iegende e r s t e J a h r e s b e r i c h t des
Vere in s (von der aufserdem fol gende Abhan dlungen bring t
Ueber das A rbe i t s fe l d des Verein s , von Dr. Sach s ; über ein ige
naturw i s sen schaftl iche Verhäl tn is se aus B randenburgs Vorze i t

,
von

W. H ech ei ; auiserdem : Nachl ese z u Riedel s cod. d ip l .
,
von Pro f.

H efl
'

ter.

i e h t e n.

g ionsw issenseh aft. Von Dr. H e i n o P fann en s c h m i d.

M i t zwe i Ho l z schnitten . H ah n’
sch e H ofbuch h andiung . 1869.

8. XI V u . 230 S tn .

D ie vergleich ende Sprachw i s sen schaft
, eine Fruch t der er st

aus d iesem Jahrhunder t datierenden genaueren K enntni is des San s
krit

,
rief die vergl eichende Mytho l og ie in s Dasein

,
we i che ihrer

se i t s zur vergleich enden R ei ig ionswissensch aft den vermitteinden

Uebergang b i ldete . Fre i l ich b le ib t die Frage , ob von e iner ver
g leich enden R ei ig ionsw issenschaft , s o l ange h ier diese ,

dort j ene
be st immte Re l i g ion oder G laubensrieh tung al s die normal e gil t

,

überhaup t die Rede sein könne. Si cherl ich i s t rein wi s senschaft
l icbe 0bjectiv ität s chwer mog l ich bei Fragen

,
we ichen N iemand

ohne e ine fert ige
,
me i s t v om Gefühle hei l ig ge sp rochene Anschau

ung s ieh nah en w ird . D er m itgebrach te Standpunkt kann n i ch t
verfeh l en

,
au f die Arbei t des Forschenden ihren E influß zu ub en

un d dem Resu l tate eine m ehr oder wen ig er tendenz iö se Parbung
z u verleih en . D ies (und es konn te n icht w ei anders se in) i s t auch
dem Verfasser des vor l iegenden Buche s begegnet. Da j edoch der
Gang der Untersuchun g h iedurch ein e wesen t l iche Beeintrach tigung
n ich t erfah ren hat , so könn en wir füg l i ch von e inem nähern E in
gehen h ierauf Umgang nehmen . Z weckmäfsig er und rich tiger vi e l
l eich t h ät te der Ver fasser se inWerk

,
an statt es der vergl e i ch enden

R ei ig ionswi ssensch aft zuzuth ei len, einfach a l s Be i trag zur Ge s ch ich te
des reiig 103en C ui tus b ezeichnet. Es durfte dann die rei ig ionsph i

103 0ph isch e Frage g anzh eh aus dem Spiele b le iben . Wäre in s o
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fern der T i te l des Buches z u besch ränken , s o h ätte es auf der an

dern Sei te e inen umfassendern verd ient. Es i s t darin näml ich
n i ch t bios v orn \V eihwasser die Rede , s on dern vom Wasser z iem
l i ch nach j eder Rich tung hin , in we l cher Cul tus und Volksgl aub‚e

zu demse lben in Bez iehung getreten s ind . D ie Weihwasserfrage

i st im Grunde e ine einfache
,
un schwer zu l ösende

,
und nur in dem

so man ch es In teres san te herangezogen wurde , was m i t d ieser
Frage in näher ‘

em oder ent fernterem Bezage s teh t , konnte die Mo
nograph ie zu so gro l

'

sem Um fange anwach sen . Nachdem der V er

fasser den sacral en Gebrauch des Wassers , namen t l ich b ei den Bei
nigung sg ebräuehen der äl tes ten Ku l turv ö lker , im Al lgeme inen b e
sproch en ,

n immt er Veran lassung ,
den ch risti ieh en Basi l ikenbau

kurz in s Auge zu fassen , und zwar m i t Rücks ich t auf den S tand
des Wasserg efä fses zum Hand und F ufswascben

,
für wel chen er

das A trium nachwe i s t . D er nach ste Ab schn i t t i s t dem heidn is ch
german i schen Tempe l und F rith of gewidmet , des sen Inha l t , wie
sehr immer das Interes se des Le sers fe s se lnd , doch m i t dem ei

g entl ich en Thema des Buch es s ich kaum n och b eruh rt. D ie sem
wieder näher tre tend ,

obwoh l auch noch al l gemeiner Natur , i s t
der v ierte Ab sch n i t t , der vom Wasser Quei i und Brunneneul t

hande l t . Im fo l genden wird der Nachwe i s g efuh rt , da i s b erei t s
bei den heidn i schen G ermanen das Wasser z u gotte sd ienst l ichen
Zwecken , nament l ich auch al s \V eihwasser, Verwendung ge funden .

D ie l etzten Ab sch n i tte end l ich verbrei ten sich über das Weihwas

ser in der chris tl ichen Ki rche un d erortern v orn ehml ich die Fragen
der B ened ict ion und der M i schung des gewe ih ten Wassers m i t
Sal z . Veranlas sung zu der obigen S chr i ft gab di e Ausarbei tun g
von Anm erkungen zu einem g röisern Werke

„
He idn i sche und

chri s t li che Ern te fes te in N iedersach sen“ ,
wei che s , sov ie l un s be

kannt , b is j etz t n ich t ersch ienen i s t , s ich er j edoch e inen sehr
seh ätzbaren Be itrag bi lden wird zu der Sammlung von E rntebrau
chen , weleh e Mannhard t sei t mehreren Jah ren in mog l ich ster Vol l

ständigkeit herzus tel len s i ch bemüht .

A ufse tze in Z ei tsch r iften.

D a s A u s 1a n d Nr. 20. D ie J aturw issensch aft im verflossnen Jahr

zehnd und vor hundert Jahren .

(G . R euscble .)
E u r o p a : N r. 17. Zur Gesch ichte der Erfi ndungen .

D i e G a r t e n l a u b e : N r. 20, S . 3 30. Schle i s K l enau in B öhmen .

D e u t s c h e G e m e i n d e -Z e i t u n g : Bei l . zu N r. 14 u. 15. D ie

Webrverfas sung der Stadt O riamünde im 15 . Jah rb. (Vic tor

Lommer .)
D i e G r e n z b o t e n : N r. 19 . S trafsburg s Bedeutung fü r den

deuts ch en Human i sm us . N r. 20, S . 765 . Ueber Erha l tung
und Zers tö rung h i s tori scher Baudenkma le . (R . Bergen .)

I m n e u e n R e i c h : N r. 13 . Neues und al te s K aiserceremonie l l .

(G . Frey tag ) N r. 15 . D ie germ an i sch e Po l i tik des Augustu s.
A l l g e m e i n e e v a n g e I.

- l u t h e r . K i r c h e n z e i t u n g : Nr. 14.

Aus dem al ten Mecklenburger O stersp ie l .
K o r re sm o n d e n t v . u. f. D e u t s c h l a n d : N r. 225 . D er G eburts

tag A l brech t Du rer‘a. N r. 24o. D ie au fge fundene ehema l ige
Polychrom ie der S t. S eba lduskirch e zu N ü rnberg . Ueber
A l brech t D urer’

s G eburts tag . (Lutz e lberg er )
K u n s t u. G e w e r b e : N r. 16 11 . D er r ing förm ige Schmuck .

E in summari scher Rü ckb l ick .

V ermi sch te Nach rich ten.

23) Nachdem bere i t s vor e twa 30 Jahren b ei Reparatur der
K irch e in Bo enen e in ige T o d t e n b ä um e ang etrofl

'

en

wurden
,
hat man in den let z ten Tagen Apri l s d . J. n eben der ka

th o l isch en K i rche in R h y n e r n wieder z e h n S t ü c k a u s g e g r a

b en. E in ige von d iesen hat ten fü r Kop f, Hal s , Rump f und Be ine
bes ondere Aushöh lungen . Nur ein oder zwe i Stuck waren fas t
vo l l s tänd ig erhal ten , die abrigan s ind, we i l s tark vermodert , wie
der e inge senkt worden . Anz ., Nr.

24) Im Garten des A l c s u t h e r C a s t e l l s , auf der B es itzung
des I:)rzh erzog s Joseph in Ungarn , w urden , bei e iner vorg enomme

nen Au sgrabung , ach t m e n s c h l i c h e S k e l e t t e und v e r s c h i e

d e n e S c h m u c k g e g e n s t ä n d e a u s K u p f e r : Vas en , Schüsse ln
u. A . an‘s Tages l ich t geförde rt . Zwe i der Skel et te ze ichnen s ich
vor den ubrigen durch ries ige G röfse und e ine be l lere Farbe der
Knoch en aus . (111. Z tg .

,

A l l g em e i n e M o d e n -Z e i t u ng : Nr. 20. Luxusg esetze im M i t
telal ter. (H e inr. Asmus .)

I l l u s t r. d e u t s c h e M o n a t s h e f t e : N r. 80 Das
Märchen vom deuts chen M iche l . (Zur Gesch ich te und E rklä «

rung
_

di eses Namen s.) Von N ik . Hocker.
O r g a n f. c h r i s t l . K u n s t : Nr. 7. Das Al tarkreuz im Dome zu

L inz . (Dr . A . R eich ensperg er.) N r. 8. Maes tr icht
,
im H in

b l ick auf se ine m i ttel al terl ich en Monumente. Zur Kunst
th 5tigkeit in Mainz . Das Hauptporta l am Wormser D ome.

A u g s b u r g e r P o s t z e i t u n g : B ei l . Nr. 21 ii
‘

. Kai ser Joseph II .

E ine h i s tori sche S tud ie . Nr. 24 . D ie al te Res idenz-K apei le
(in München). S onntag sbl . Nr. 19 . Al tbayeri sche C ul tur
skizzen : D ie N iederbayern in der T aferne .

S o b l e s . P r o v i n z i a l b l . (R übez ah i) : Febr ., S . 53 . D ie Fami l ie de
rer von Z edi itz in Sch l es ien wahrend dre ier Jahrhunderte.

(Car l E d . S ch iiek.) S . 65 . Probe der G eb irg smundart von
Langer in Donnerau (das Mitg eth . von H . Palm.

S . 73 . Zur D ial ektfrag e in Schles ien . (P. K ind ler .)
S . 73 . An t i qu itäten aus der Oberlaus i tz . Mitg etb . von Cantor
Leh fel d. S . 79 . Ausgegrabenes Pe tschaft . Marz

, S . 109 .

D ie ob erseh i esisch en Holzk irchen und Verwandtes . (Dr . H .

Luch s .)
K . P r. S t a a t s — A n z e i g e r : Nr. 12 . D ie Urbarmachung der Net z

briich e und die Kol on i sat ion dase l b s t unterK önig Friedrich I I .
1 . D ie vorebri sti ich en Denkmä ler Hannovers . Nr. 1 3 .

Zur Ver fassungsge sch ich te deut scher S täd te . H i s tori sche Mo
numente im B i sais . Nr. 16. Zur Gesch ichte der al tpreufsi

schen Landschaften .

W o c h e n b l a t t d e r J o h .
- O r d . B a i l e y B rdb g . : N r. 20. D er

S t. Joach ims - Orden .

Z e i t s c h r i f t f. b i l d . K u n s t : 6 . He ft
,
Beibl . N r. 12 f. R estaw

rationsbauten in Koln . 7. He ft
,
S . 185. Zur G esch ichte der

Kasse l er Ga l le rie. (F r. Mü l ler .)
A l l g em . Z e i t u n g : Be il . Nr. 129 . Wi lhelm H einse . Sein Grab

un d se ine le tz te Leben sper iode. (Dr . L. Herrmann .)
I l l u s t r. Z e i t u n g : Nr. 1453 . Das R atbhaus in B ocho l t

l en). N r. 1454. 1455 . Das Kai serhau s in G oslar. (Theodor

Unger .) Nr. 1455 E in '

1
‘

opfh elm (in Wien).
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25) Aus R e g e n s b u r g , 1 . Mai
,
beri ch tet das R eg . Mgbi . :

Gestern wurde westl ich der K umpfmuh ier S traise , be im E i senbahn
bau

,
wieder ein r ö m i s c h e r S a r k o p h a g b l o f s g e l e g t . D er

se lbe gleich t in Bezug auf G es tal t und Material ganz j enem Sarge,
wel cher vorigen Herb s t aufgedeck t wurde ; was j edoch das In te
res se des Fundes erh öh t , i st der Umstand , da is derse l be au f der
Süd sei te e in e woh l erhal tene In sch r ift träg t , wel che ihn al s die
Ruhe stätte einer röm i s chen Frau bezei chnet . Le ider wurde der

Sarg schon vorlang st seine s Inbaites beraub t , was in doppe l ter
B ez iehun g zu bedauern i st , da bei j ener Gel egenhei t auch der D e
ckel zu Verl us t gieng , wel chem wahrs che in l ich der Anfang der, wie
kaum zu zwe ife ln i s t , nunmehr unvo l l s tänd igen Ins chri ft einge

mei isel t war. (Korr. v . u. f. D .
,
Nr.

26) E in für die Alterthumsforsebung bemerkenswertbes Mo

nument i s t in T r i e r , am F ufse des Markusb erg es, gefunden wor
den. In e iner T ie fe von 15 Fui‘s stie is man au f e ine umg esturzte

S a u l e . D ie se lbe besteht au s 1 1 B locken von 1 b i s 2 Fu i's Höhe
un d 2 Fu i

'

s Durchmes ser . D ie Höhe der Sau le wird 15 b i s 16 Fu i s
bet ragen . D ieselbe i s t kre i srund , ohne Verzierung ; n ur der obere
The i l

,
von e twas gro l'serem Durchmes ser, i s t durch senkrech te Hohl

keh len verz ier t. In der M i t te der O berfläch e d iese s T h eiies war
irgend ein Gegen stand , wah rsche in l ich die Statue einer h eidn i schen
Gotthe i t

,
eing ezapft. Es w ird vers ichert , dai s die B l oeke aus e iner

i n e ine Form gegossenen M i sch ung von Mörte l und G ips be
s tehen und s ich daher auch di e leich te Zerre ibbarke i t des S toffes
hersch re ib e.

(111. Z tg .
, N r. 1452 ; vergl . e inen Art . v. 20. Apr. i n der

T r. V .
-Z tg .

,
abg edr . in d . K öln.

— Z tg .
, Nr. 1 13 , 2 B l .)

27) An der R ingmauer der H e i d e l b erg e r S e h l o fs ru i n e ,
wo si e n eben dem ge sprengten T h urme au s der T iefe des Burg
graben s b i s zu bedeu tender Höhe emporsteigt , w i rd gegenwärt ig
e i ne R e p a r a t u r v orgenomm en . Bei e iner D icke von 16 Fu i's ,
s o dafs s ich oben auf ihr e ine Gartenan lage befindet , i s t sie auf
der Außen sei te m i t mass iven behauen en Quadern bekleidet . Aber
schon 1669 , bei der Sprengung des T hurmes

, haben die Franzo ü
s en aueh an ihr Sprengver suche gemach t , wel che e inen The i l der

M i t t h e i l ung e n.

7) Im Ver lage von Ferdinand Enke in E r l a n g e n i s t s oeben 8) E in Exemp lar der O siander’
sch en P r a c h t b i b e l mi t 124

ers ch ien en und durch al le B uchhandl ungen zu bez ieher Kup fers t ichen nach Ruben s
,
Potter u. A . (L üneburg, S terne.

M a u r e r , G . L . v o n ,
Re ich s und S taatsrath . Gesch ich te der in reich verziertem E inbande und woh lerhal ten , i s t z u v e rk au

S tädteverfa s sung in Deu tschland . IV. (S ch iul
'

s Band . 8. g eh . f en und das Nähere dureh die Redact ion des Anzeigers zu er

Pre i s Th in 2. 18 S gr. oder 4 6 . 30kr. rhe in . fahren .

Verantwortli che Redact ion : A . E s s e nw e i n. Dr. G . K . F r o m m a n n . Dr. A . v. E y e.

Verlag der Ii terari sch - art ist i schen An stal t des german i schen Museums in Nürnberg.

S e b a l d ‘
seh e Buch druckere i in N urnberg .

Quadern a
'

b10sten ,
und al s im vorigen Jahrhundert der pfäl zische

Hof von He ide l berg nach Mannheim gezogen war
,
wurde das

S ch iefs derartig vernach l äs s igt
,
da i s man die fragl iche Mauer g e

l eg ent l ich al s S teinbruch benutz te . D ie Wi tterung arbe itete über
d ie s mit an ihrer Zers törun g

,
s o da i s sie al imabi ich den gröl

'

sten

The i l ihrer trefi“

l ich en Bek le idung verl or
,
und der vergangeneWin

ter hat v ol lend s ein grol
'

ses S tü ck des oberen B andes der letzte
ren h erunterg esturzt. Nun ge sch ieh t, ohne Rü cksich t auf Kosten,
a i les M og l ich e , um s o l che wen igsten s einig ermaisen w iederh erzu

s te l len und we i tere Zers törung zu verh ü ten .

(Korr . v . u. f. D .
, Nr.

28) D ie fur D r e s d e n p roj ekt ierte H o l b e i n - A u s s t e l l u n g
,

wel che im v origen Jahre i n Fol ge des Krieges zum zwei ten Mal

ver legt werden muiste, wi rd in d iesem Sommer endl ich z u S tande
kommen . Zur Au fs te l l ung der zu erwartenden auswartigen , wie

der an Ort und S tel le b efind l ich en B i lder i s t der sud1ich e Pav i l l on
des Zw ingers in Auss i ch t genommen . A l s Zei tpunkt der E röff
nung der Aus stel l ung i s t der 15 . Augus t

,
al s S ch lui

'

sterm in der

15 . October be s t immt . (I l l . Z tg .

,
N r.

29) M i t dem 4. Mai erofi
'

nete das Museum in W i e n e ine
A u s s t e l l u n g z u r F e i e r d e s 4 00j ii b r i g en J u b i l ä u m s d e r
G e b u r t D ure r

’
s. In d ie ser Au ss tel l ung finden s i ch H andze ich

nung en , Kup fers t iche , H oizsbh nitte und Photographien . D ie
‚

A i

bert ina“ hat m it se l tener L ibera l i tät al le in mehr a l s 100Z eich nun
g en D arer

’ s z u d iesem Zwecke g eiieh en ; die kai serl iche H ofbibiio
th ek

,
die Ambraser Sammlung , ferner Baron Draxl er , A . Ri t ter

v. Frank in Graz , G sei l R i t ter von H auslab ,
A . Artaria, v . H eintl

haben werth voi le B ei träge geli efer t. Ein d ieser Auss te l l ung g e

widmeter Spez ialkatal og er le ich tert die B es icht igung derse lben .
Au l

'

serdem ers chein t eine F estpubl ikation des Museums , bes tehend
au s Cop ien e in iger berühmter K ostümzeiehnungen Dürer

’ s in der

Albert ina“
,
m i t kurzem , erläuterndem Tex te von M . T hausing ,

von J . S ch onbrunner auf Ho l z gezeichne t und von F . W. Bader
in xy l ograph ischem Farbendruck w iedergegeben .

(Korr. v . u. f. D .
,
Nr. 23 1 , naeh (1. N . F r. Pr.)

Auch in B er l in i s t fü r die Ze i t v om 21. — 27. Ma i e ine Dürer
Aus ste l l ung veran stal tet worden .
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Anz eiger fur Kunde der deuts ch en Vorz ei t .

gern rnd mit abprech en et l ich mawr vnd gefutert graben , die

sel ben stein man widerum vermauert .“
D ie bedeuten den monumentaienU eberreste der B efest igun g

N ürnbergs ergän zen d iese durftige Not i z zwar ein igerma ß en ,
j edoch wäre man immer im Zwei fel , wa s davon der Befes t i gung
vo r dem J 1430, un d wa s der nachher igen angeh ör t . Au ß erdem
l a ssen sie uns gera de aber die wich t i gsten Punkte , über die
T horbefestigung und die Aufsenwerke, wei l d iese z un äch st der
E inwi rkung der Zei t er lagen , im D unkel n . H ieruber o r ient ier t
uns n un die O rdnung vorn J. 1430 im Verei n m i t den von

Baader ver öffen t l i ch ten O rdnungen auf da s Befr iedigendste. S ie

i s t dabei w iederum seh r wesen t l ich zum vol len V erständni fs

der let z teren , die z um Thei l n i ch t vollstandig s i n d , zum T hei l
v on ver schi edenen Ver fa ssern und au s ver sch iedenen Zei ten her
rüh ren . D ie vom J. 1430 dien t ihnen al len zur G r un dl age
und enth äl t berei t s die B ezei chnung der sämmt]ich en T hürme

der S ta d tmauer m i t B u chs taben und nach den ver sch iedenen
S tad tv ier tel n m i t; ver sch iedenen Farben , wie sie sp äter m it
gan z ger ingen Ausnahmen beibehal ten wor den i st . Jeder Thurm
der S ta d t war an sei nem aufget r agenen farb igen Buchstaben
für jedermann kenn tli ch gemach t .
Es s tell t s ich n un bei einem Vergleich mi t den spateren

O rdnungen her au s
, dafs die hohe S tad tmauer m i t ih ren Th o

ren un d T hürmen i n der Zei t v on 1430 b i s 1 462 dur chau s
dieselbe geb l ieben i s t

,
und dars sie im Wesen t l ichen im J . I 43O

noch so war
,
wie sie i n der zwe i ten H alfte des 14 . Jah rb .

herges te l l t wurde. A l s neu werden in der O rdnun g vom J . 1 430

nur der spater sogenannte 8eh leierthurm (b raun A) am Ausfiul‘s
derPegn i t z a u s der S ta d t und die drei südl ich davon gelegenen
T hürme (grün X , Y un d Z ) bezei chnet, wom i t da s i n der zwei
ten Ch r on ik angedeutete „abprech en etl i ch mauer “ i n Verb in dung
s tehen mag. D er Zw inger un d die Vo rwerke v or den fün f T ho
ren waren im J. 1430 berei t s b eendet

,
wah r schein l i ch auch der

G raben ; dagegen wur den sie er st in den fol genden Jah ren m i t
den n och grofstenth ei is vo rh andenen T hurmen ver sehen . D ie

Spateren O rdnungen l as sen erkennen
,
wel che T hürme d ies

waren .

H ienach s tel l te sich die Umfassung Nurnbergs im J. 1430

in der fol gen den Wei se dar
,
wobei a l s Nach trag z u jedem V ier

tel , deren es damal s sech s gab
,
auch die i n den näch stfolgeu

den Jah ren er fol gten Neubauten angegeben s in d 5)
1 . V i e r t e l a m W e i n m a r k t : v orn Ausflufs der Pegni tz

aus der S tad t b i s zum neuen Tho re (nor dwes tl icher Thei l der
Stad t).

5

) In der U ebersich t s in d d iej en igen T h ürme ,
we l che in den

spateren Ordnungen d ureh stärkere Arm ierung ausgeze ich ne t s ind ,
hervorgeh oben , die andern nur nach der Zah l angegeben . Interes
san t fü r die räum l ichen Verhä l tni s se ware es gewesen

,
wenn die

Zah l der Z innen zwi s chen den Thurman hätte au fgenommen w er
den könn en . H ie rin i s t die Ordnun g vom J. 1430 j edoch sehr
l ü ckenhaft und nur zum Thei l m i t den sp äteren Ordnungen ii ber
e ins t immend .

a. S t a d t m a u e r : der neue hohe T hu rm imWa s ser (braun
A , später der S ch leierthurm genannt) und b i s zum neuen

T h or noch 3 T hürme ; das neue Thor .

b. A u fs e nw erk e °) z der Zwinger von der Pegni tz zum

neuen Thor ; das Vorwerk an der S ta dtmauer v or dem
Irh ertbörl ein ; da s Vo rwerk (B ol lwerk) am Irher
s tege ") jen seit s des S tad tgraben s ; da s Vo rwerk vor

dem neuen Th or.

H ierz u traten in den folgen den Jahren al s Zwingerthurme :
ein halbrunder Thurm un d ein kleines T hurmlein, er s terer E ck
thurm des Zwinger s an der Pegn it z m i t einer‘ Ansch luismauer
(Zwerchgang) zur

_
Stadtmauer .

2 . V i e r t e l am M i l c h m a r k t : v om neuen Thurm b i s
zur Burg und diese in cl . b i s zum Thu rm schwarz A (später
Lugin sl an d).

a. 8 t ad tmauer : zwischen dem neuen Tho r und dem Th ier
gartner-Tho r 3 T hurme (gel b A . B. C ) ; das Th ier
gartner-Tho r (Thurm gel b D ) ; die Mauer oberhalb des
T h iergartner-Thor s b i s zur Veste (B urg) ; der S t. Mar
gareth entburm auf der Veste , der 8inwel thurm und das

S te inhaus (B ergfr ied) da selb st ; der Thurm A l t — Nurnberg
b . A u fs enwe rk e : der Zwinger vom neuen Thor zum

T h iergartner-Tho r ; das Vorwerk vo r dem Th iergar t
ner-T h or ; der Gang (Zwinger) oberhal b d ieses Thor s
m i t einem k leinen T hürmlein unter der B urg ; der

Zwinger der B urg m i t einem halb run den Thurm ; da s
Vorwerk vo r dem Thurm A it-Nürnberg.

H ier z u trat i n den fol genden Jahren : ein Neubau des
T hurms C ,

der T h orthurm fü r d as T hiergartner- Thor wurde
,

wogegen m an die P assage durch den Thurm D zumauer te

H ierm i t s chein t a uch ein Umbau des T hurmes gel b B verbun
den gewesen zu sei n , in dem er in den spateren O rdnungen als

6
) Es en tsprich t al lerd ings n ich t dem j etz ig en B egr iff von

Aufsenwerken
, da i s der Zwinger h iezu gezähl t wi rd , indem s igemt

l ich nur die Vorwerk e
,
al s j en se i t s des S tadtgraben s gel egen

,

Aufsenwerke im h eut igen S inne s ind . Nach der dama l igen Auf
fassung , wo die hohe Stadtmauer der Haup tab s chn i t t war, gehörte
der Zwinger zu den Aufsenwerken .

Irher s ind die Weifsg erber ,
deren Gasse in der Verlange

rung l ag .

8
) D ie der Burg ang ehorigen T hurme etc. s ind in der Ord

nung vom J. 1430 n ich t m itaufg enommen und mufsten au s den
spätern Ordnun gen ergänz t werden . S i n w e l t h urm h iefs in
der al teren Ze i t , zum Unters ch iede von den ubrig en (eck igen), der
runde Thurm auf der Ves te

,
wel chen Namen (aus m ittelh och d.

s i nw e l
,
wal zen förm ig , cyiindriseh ; Ben.

-M ii lier II I
, 673 ; S chmel

Ier I I I , 255) der Volk smund spater in S i m p e l t h u rm umdeutete.

D er Thurm AIt-Nü rnberg“ wi rd j etz t der fün feck ige Thurm g e

nannt ; er i s t das äl tes te Baudenkmal N ürnberg s.

“ D r. F r o m m a n n .

9
) Es geh t d ies darau s hervor , da is in den spateren Ordma n

g en zw i s ch en dem neuen Thor und . T h iergartner
- Thor nur zwe i

T hurme , dagegen von dem l et zteren Thor z ur B urg ein Thurm

aufg eführt werden , wo 1430 keiner war .



Anzeiger fur Kunde der deut sch en Vorzei t .

n eu gebautenTh urm bezei chnet wird . Ferner wu rde im Zwin
:ger zwi schen den Vorwerken des neuen und T h iergartner-Thor s
des ewinsmi ds t urn

“
erb aut. D ie bei den Vorwerke s in d ohne

T hürme gebl ieben .

3 .
V i e r t e l a u f S t. E g i d i enh o f : von der B urg b is zum

äu ß eren L aufer - Thor
a.
S t a d t m a u e r : der h ohe Thu rm s chwarz A (spater der
Lugin s l an d genann t) zunach st der B urg und nach ihm
4 andere T hürme un d T hurmstücke (H aibthurme) , s chwar z
B . C . D . E . ; der (s chwarz F ) un d

nach ihm n och 5 andere T hurme un d T hurmstucke

(schwarz G . E . J. der Thurm s chwar z M (spa
ter „des H ir ten am T reibberg Thurm “ genannt) un d nach
i hm n och 2 T hürme (schwarz N . und O ) ; der äu ß ere
Laufer-T h orthurm (schwarz P).

b . A u f s enw e rk e : der Zwinger v on der B urg zum Lau

fer-Th or ; da s Vorwerk vor dem Laufer-Thor .
H ierz u tr aten i n den fol gen den Jah ren : 12 Zwingertburme

und 3 T hurme un d 2 G ange “
) im Vo rwerk vo r dem Laufer

T h or .
4 . V i e r t e l a m S a l z m a r k t : vom Laufer - Thor b i s z um

T hurm auf der S ch ut t (b lau A) .
a. S t a d t m a u e r : v on s chwarz P ah noch 3 T hurmstucke

(r o th A . B . C ) ; der Wer der - (Wöhrder T horthurm

(r oth D ) und nach i hm n o ch 4 T hürme (r o th E . F . G .

H ) ; der h ohe Thurm , „der da steet an dem was ser oh

der M il l “ (spater Mol len oder Wasserthurm genann t),
r oth J der h ohe Thurm jen sei t s des Wa s ser s (spa
ter genannt an der B lei che), r o th

b. A ufs enw erke : der Zwinger vom äu ß eren L aufer-Thor
b is zum Wa s ser .
H ierzu traten in den fo l genden Jah ren : 4 Zwingerthurme

un d da s äu ß ere Wöhrder — Thor .
D er F röseh turn da ein swar

'

cz F ansteet“ wi rd in der
sel ben Ordnung von 1430 we i ter oben auch a l s R öh ling er turn
da ein swarcz F ansteet“ bezeichnet . Bei d iesem zwei ten Namen
i st wol an das frankiseh e R ö h l i n g ,

R u h l i n g
,
aueh R ö r l i n g

(von röh ien
,
ruh ien

,
rören

,
ré ren

,
röche ln) fiir den Sump f oder

Te ich fro sch zu denken . Vg l . S ch mel ler I I I
, 78. 120. Dr. F r.

D ie Mauern der Vorwerke waren m i t p ermanenten Um
gangen“ h inter den Z innen versehen . Zum Thei l fand d ies auch
an den Zwingermauern statt , s o unter dem F roseh th urm und au f
der Schüt t

,
wo d iese Gange „verdeckt

“

, d. h . m i t Dach versehen ,

D ie Stad tmauer g i eng h ier au f Bogen uber die P egn i tz .
Zwi sch en den Bögen d . h . S chw ibogen ; S chm el l er

III
, 5 23) waren S ch o i'sg atter zum Schu tz und oberhalb an der

Mauer Gange m i t. G ie fs löch ern zur V ertbe idigung der Gatter . D ie
Zwingermauer war n ich t ü ber den F lufs geführt

,
sondern sch lo fs

si ch an beiden U fern dureh Zwerebmauern
“ an die S tad tmauer

nu. Von di esen g ieng e ine F lankenverth e id igung der S ch o fsg at

ter aus . Auch befanden s ich inn erhalb der Mauer \V ebren. S o

war es auch un terhalb
,
beim A usfiufs der Pegn i tz aus der S tad t.

5 . V i e r t e l i n S t. L o r e n z e n P f a rr e , bei den Barfii
von der Schütt b is zu den K artbäusern.

a. S t a d t m au e r : der Thurm zwi schen dem Wa s ser (auf
der S chu t t , b lau A) , beim .E inflüfs der Pegni t z i n di e
S ta d t (sp äter der Thurm h in ter dem .Wi l db ad genann t) ;

der Thurm h in ter S t. K ath ar inen am Wasser (bl au
B) und nach ihm noch 3 T hürme (bl au 0. D . E ) ;
der Thurm vo r S t . Kathar in en (b l au F ) und nach ihm
noch 9 an dere T hürme b i s z um F rauenth or (b lau .G . H .

J . K . L . M . N . O . P) ; der ani sere F rauenthorthurm

b l au Q ; von b lau Q ah n och ein an derer T hurm (r oth
A) ; der Thurm r oth B (S t. C l ara s

' Gar tenmauer ge
genuber) u nd nach ihm noch 3 T hurme (r oth C . D . E ) ;

der Thurm am F i schb ach (r o th F ) un d nach ihm
n o ch 4 andere T hurme (r o th G . H . J. K .)

b. A u fs e nwe rk e : der Zwinger v on der S chüt t b i s zu den
K arthausern ; da s Vorwer k v or dem F rauenth or.

H ierz u t raten in den folgenden Jah ren : der Zwinger auf
der Schut t (vor der B leiche) m i t zwei halb run den T hurmen

und Anschlufsiinien l ängs demWa sser ; der Zwinger von der
S chü tt z um F rauenth or erh iel t 3 T hurme un d 4 E rker
wel che m i t den T hürmen abwechseiten Let ztere h ei ß en
Co l ow

,
E ichenlow und Münch stburm ; da s Vorwerk v or dem

F rauenth or erh iel t einen Thurm und 3 G änge ; der Zwin
ger vom F rauenth or z u den K arthausern 6 T hürme un d 3 E rker .

6 . V i e r t e l b e i m 8 p i t a l e r von den K arth5u
sern b i s “

zum S ch leierthurm

Diese s V iertel wurde spater i n zwei : das 5 . un d g eth eil t,

wel che durch das F rauenth or gesch ieden waren . In den Ord

nung en von 1449 h ei ist der ers tere The i l das Viertel b ei den Bar
füisern

,
der zweite das V iertel b ei den K arth äusern (S udseite der

S tadt). In der Ordnung vom Jahre 1430 gehen die bl auen B uch

staben der T h ürme durch , werden aber zu letz t weggelas sen , wei l
das A iph abet n ich t reich t. In den Spateren Ordnungen s in d die

T hürme des Viertel s b ei den K arth ausern roth beze ichnet . Zur
Unterscheidung beider V ierte l habe ich die sp ätere B eze ichnung
genomm en .

O ffenbar H aibth urme

In der Nachwe i sun g der T hürme und Zwinger S . 67 des

Jahresberich ts des h i stori sch en Vere in s i n M i t te l franken s ind d ie se
T hürme und Erker doppel t au fgeführ t , e inma l h inter S t. Kathari
nen al s 7 T hürme und dann irrth iiml ich in der h ohen S tadtmauer.

D er Thurm h inter der Peun t (Bauho f) i s t der Müncb sthurm im

Zwinger
,
und dah in gehören auch die 4 Erker h inter der Peun t,

H utze is Garten g eg en ii ber.

1 5
) Auch d ie ses V ierte l wurde spater in zwe i : das 7. und

g eth ei l t, w e l che d urch das Sp i taler-Thor ges ch ieden waren . Das 7.

V iertel b iei'a das am Kornmark t , das 8 . das bei S t. Elsb eth (an der
We st se i te der S tad t).

In der Ordnung von 1430 w ird d i eser Endpunk t bez eich
net m i t den Worten . un tz (b is) an die mawre g en der pegn i tz
werts d a s i e e i n s e l b d a c h i s t “ ; in der von 1449 h eifst es : „die

gedackte mawr h inter des E rckeis garten“. D r. F r.



Anze iger fur Kunde der deut s ch en Vorz ei t .

a. S t a d t m a u e r : das T hurmstuck an den K arthausern ein E rker mit zwe i G ängen ; 7 Z ivingerthürme , ein E rker
(grün A) und noch zehn andere T hürme (grün B. C . D . und Zwerchgang ; der Zw inger auf dem neuen Baumit zwei

E . F . G . H . J. K . L) ; der Sp i ta ler-T horthurm (grün T hürmen und einem E ckthurm an der Pegni tz
M) ; von grün M ab n och 6 andere T hürme (grun

N . O . P Q . R . S ) ; der Thurm gr un T (sp äter der 19
) Naeh der Ordnung v on 1449 : der newe zwinger gegen

K oni gsthurm genann t) und n och ein anderer Thurm (gr ün des E rckel s garten veber mitsampt den dreyen Turnen dah inter
V ) ; di e „drey newen t urn , da d a s s e l b da c h i s t“ 115) an derselben gedackten mawer .“ Dr. F r.

(grün X . Y . Z ). (Sch lafs fol gt .)
b. A u fs enwe rke : Zwinger ; Vorwerk vo r dem S pita

ler-T ho r .

Hi ezu traten i n den folgenden Jah ren : 6 Zwingerthurme E in Buch einband vom Beg inn des 17. Jah rb . in der

b is zum sp i ta ler-Thor ; im Vorwerk vor dem Sp i ta ler-Tho r B ib l i oth ek des germani sch en Museums

An spaterer Stel le der Ordnung von 1430 hei ß en sie :
„
die Da s i n der B ibl i o thek des german.Museums un ter Nr. 1 19

newen drey T ürn d a d i e s e l b d a c h s e y n . D r. F r. befindlich e Exemplar des von S igm. F eierubmd 1579 i n Frank
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Anz eige r fur K unde der deutsch en V orzeit.

nin
,
ih rer S chwes ter T och ter , um ih ren vaterl ieben E rbtheil

der 3 1 so die gedach te H asiu b i sher in B an den gehabt
,
i n

Beiwesen B rand o Mau ser s , B urgers zu Wohrd
,
Peter Wes t s

,

G erichtschreibers da sel b s t , auf der Jungfraue
_

n Sei ten
,
un d

C on z H a sen
,
der G erhausin ch i i chen H auswirts

,
C on z E i sen

h ofers un d N iklasen S chwarz , Bürger zu Nurnberg
,
auf der

B äsin Sei ten , Rechnung gethan , wor in s ich er funden
,
dafs

Jungfra u Ka thar in a von den 3 1 fl. vater li eben E rbth eils von

i h rer Muhme empfangen 19 B. ,
so dafs ih r die Muhme n och

s chul d ig b leib t 12 d. ; d och haben die obenernannten funfMän

ner die Gerhau s mi t freund l ichen B i tten bewegt , der Jungfrau ,
aber b l o s au s L ieb e un d F reund schaft , n o ch 3 fl. daz u z u ge

ben, so dafs die S umme 15 H. mach t
,
un d wenn d ies geschehen

,

s ol l Jun gfrau Kathar ina m i t sam t ihrem verl ob ten Ehemann
daruber qu i t t ieren , was auch so for t d urch Aushändigung der
15 B. und darauf fo lgende Qui t t ung geschah (C on s . 1 6, foi.
Von den h ier genann ten Per sonen s in d B ran d o Mauser , F är
ber un d T uehmn h er zu Wöhrd

,
und Peter West , damal s

_

G e

rich tsschreiber da sel b s t , sp äter P r o cura tor zu Nürnberg , beide

oft genann t. Conz E isenh ofer war auf U l r i ch G u lden s Ab sterben
am D ien s tag 1 1 . Febr . 1505 zu einem Anstech er am Weinmark t
ernann t und wur de am M i t two ch 1 6. Jun i 1529 a l s Pfrundner
in da s Landauerische Z wölfbruderhaus z u A ll en Hei l igen auf
genommen

,
un d N ikl a s S chwa rz , der nach ein igen Jah ren Con z

H a sen z u seinem T estamentsausrich ter ernann te , mag wo l ein

b es onder s guter F reund des sel ben gewesen sein . I n der U r

kunde v om 26 . D ec . 1 502 , durch wel che Jorg G lockendon , der

I l l umi nis t
,
sei nem Nachbar , dem Sch re iner M i chel Koch, dessen

b i sher gehabtes Rech t , auf sein , G lockendons , h eim l iches G e
mach zu gehen , um 18 6 . rh . abkauft

,
findet s ich in auflal len

der We i se eine Zahl von sechs beim Absch iul
‘

s d ieses Kaufs
g egenwär t igen Per sonen verzei chnet un d un ter d iesen au ch

.

Ni

kl a s S chwarz , frei l ich ohne dafs sei ne Leben s s te l l un g darau s z u
e rm i t tel n ware. Dagegen wi r d in Urk . v. 4 . Aug. 1 5 12 N ikl a s
S chwarz

,
wohnhaft i n der Nähe des Bades im Weh r

,
al s

,

N O

t a r bezei chnet (L it . 28, f. 3 b), un d am 6 . Jun i 151 6 k omm t

er al s M i tvormun d uber B arbara , Martin V i sch ers Witt ib se

l i gen G esch aft neben H annsen S eberl und J ob s t S tetberger v or .
L i t . 30, f. 16 1 . D ie Gerhau s H äs i n, des Conz Hafs d r i t te
F rau

,
war v orher m i t H ann s E g loii verh eirathet gewesen und

war al s ein e gute Pa rt ie z u b et rach ten , wofür s i ch die B eleg e
ergeb en wer den .

Am M i ttwoch 13 . Sep t . 15 14 bekennen Fr i tz Ka im fur s i ch
sel b s t un d C onz H afs al s Vormun d H ein zen Schmi del s K in der
v on wegen sei n und J orgen Kr au sen , sein es M i tvormunds, we
gen ,

dafs ihnen Ph i l ipp M eisenheimer von wegen H annsen

S chenk
,
L ederer s

,
4 fi. rh .

,
die F r i t z Kaim un d He in z Schm i del

h in ter ihnen er legt haben
,
au sger ichtet un d bezah l t hat , sagen

d aher den S chenk i n der bes ten F o rm l o s . C on s . 19 , f. 25 .

Mei senheimer i s t der damal s v iel genann te P r ocura to r , die
üb r igen Per s onen s in d vor der Hand n ich t n aher nachwei sb a r .
Am Frei tag 24 . Nov . 15 14 bekennen Martin F r iz und Anna,

seine ehel iche Hau sfrau , Gan zen H asen und Ger t rauden seiner
H au sfrau 44 H. geiié hene$ Geld s chu ld ig z u sei n und ihnen
diese Summa i n zwe i Jah ren nach Date z u bezah len , wofur si e

a l l i h r H ab un d G u t zu. Un terpfand e in setze n ; un d am

Sams tag 26. Sep t. 1 517 bekenn t Gertraud Hes in m i t Z eugn'

ifs

von An thon i Krei s un d Gab r iel Peisier, die dargei iehene Summe
zurück erhal ten zu haben und sagt den Mart in Fr i z ledig und

l os. C on s . 19 , f. 49 b. E s wi rd wol n i ch t zu bezwe i fel n sein,
dafs Gerhau s ‚ C unz Hes i n (Bas in) un d Ger tr aud Has i n e ine
und d iesel be Per son s in d

, da die Verwech sel ung der Namen
Gerh au s und Ger trau d urkundl i ch auch bei andern F rauen
vorkommt, entweder , wei l die Namen an s i ch le i ch t verwech sel t,
werden k onn ten , un d al so b l o s ein Ver sehen der Sch re iber

,

frei l i ch ein oft genug v orkommen des
,
vor l iegt

,
o der wei l G é r

hau s e ine der Nurnberger Sp rachwei se geläufige , v iel lei cht
meh r der ver traul i chen Sp ra che angehörende Form für G er
traud war . Frei l i ch soll te man meinen

, die u rkundl iche Form
set ze s ich der Ver t raul i chke i t en tgegen .

D ann erwei st am 13 . Feb r . 1 5 16 Conz Imland m i t dem
Ger ich t sbuch , dai s Gert raud Hes in am Mon tag 2 1 . Jan . vor

Hann s Hessen und An th on i S chonmann al s gebetenen Zeugen
bekannt hat , dafs sie au s ihrer E rb s chaft der E ckbehausung in
S t. Laurenzen P far r oberh alb der Langen B rucke

,
neben Han

sen Wach tel s Hau s, da s zu der S al zseheiben genannt wir d , und
gegen G unzen Widmers , da s ehedem C onzen We i ß en H au s ge
wesen i st , uber gelegen , ihm ,

dem C unz Imland
,
2 fl. E i gen

gel d gereich t hat und noch rei ch t , wie dann deshalb h ievor
ein B rief aufger ichtet war , der dem Imland abhan den gekom
men ist ; wei l aber der sel be Imland zur Vernutung künft iger I r
r ung brieflich e U rk un de bei seinen Handen zu hab en bedurfe

,

wol le sie ihm d iese 2 6 . wi ederum bekennen
,
wa s h iedurch ge

sch ieh t. D ie Aus fert igun g des B r iefs gesch ah am Samstag
23 . Febr . 15 16 m i t Z eugni is Herr n Conrad Imh ofs un d Her rn
Fr iedr i ch T etzels. L i t . 30, foi . 129 b. Da s Hau s kommt
spater, al s sie, Gerhau s C on rad Hasen seli ge Wi ttib , es an den

E isenkramer Adam Lang verkaufte , mit fas t ganz glei cher Be
zei chnung der ‚ Lage wieder vo r , wo es am O r te sein wi rd

,

es t op ograph isch zu bes timmen . V orlaufig genüge z u bemer

ken
,
dars auch h ierau s die Iden ti t ät der Gerh au s und der G er

t rand deu tl i ch hervorgeh t . D a i s seiner , des C unz Hase ,
h ier

n i ch t gedach t i s t
, erk l är t s i ch daraus, „

dafs d iese E he eine ver

dingte war , und sie m it ihrem E igen thum o hne Z uz iehung des
Mannes th un un d l as sen konn te, wie un d wa s sie wol l te. Eben

s o i s t die Qui t tung vom 2 6 . Sep t. 1517 n ur von der Frau ai

lei n au sges tel l t
,
wenn gleich beim Dar leihen der sel ben am

24 . Nov . 1514 au ch C on z Hafs genann t i s t , was aber n u r p r o
forma geschehen war . Denn er , der m i ttel l o se Meistersanger,

hatte kein Gel d zum Ver lei hen
,
sondern sei ne Fr au hatte es

hergegeben un d al so au ch über die Z uruckzah lung qu i t t ier t.
Am M ittwoch 1 1 . Ma i 15 1 9 wurde im Rathe ver l as sen

S ofern C unz Hafs v on dem Nu l
‘s un d H onigmesseramt ah

s tehen wolle, so l l man ihn bei seinem S itz in dem B r auhau s



A nzeig
'

er fur Kunde der de ut s c hen V orze i t .
1

b leiben l a ssen und daz u al le Jah r sei n Lebenlang , _ i n Bedach t
seiner l angen D ien s te, 2 6 fl. rei chen , und an seine S tel le S ÖII

Ca3par B eutel r ock kommen . Man wir d wo] , ohne vi el z u wa
gen, annehmen dürfen , dafs er schon sei t o der vo r 1490, a l so
gegen drei ß i g Jahre , im D ien s te der St adt wa r . —

' Ca spar
Beutelroek war sei t 14 . Jul i 1 5 16 Wachte r des am 2 7. Jan .

15 18 auf dem Thurm A l t N ürnberg, jetz t bekannter un ter dem
Namen des funfeckigen T hurms , gestorbenen . Anth oni T etzels

gewesen , den man am 27 . Jan . 1 5 15 vom Lugin s lan d , wo er

sei t dem 16. N ov. 15 14 verh aftet gewesen war , dor th in ge

schafft h atte.

Am Montag 1 6. Jan . 1520 b ekennen Jorg E beriein und
C onz H a ß , als Vormünder N ikl a s S chwar zen sel igen G esch äfts ,
dafs ihnen die erbern H er ren V ormunder Wittwen un d Wai sen
die 222 H. in G ol d , die dem genannten S chwarz seli gen von
wegen L ienhar d Z iegler s zu Schwäb isch Hal l , seiner S chwes ter
Sohn ,

'

zugehort haben un d der selbe Schwar z ihnen in se inem
Gesch äft über an twor tet hat, au sgeri ch tet un d überantwortet ha
ben, un d sagen sie un d ih re nachkommen den V ormunder ledig

und l o s
.
Geschehen in Ger icht m i t Z eugni fs S eifrid C olers un d

Hann s Apels .
Wegen N ikl as S chwarz mufs auf da s oben G e

sagte verwiesen werden . 8eifrid C oler findet s ich zwar i n
B ied .

P at r ic ia t t ab . 601 ; dafs er aber n ich t 1 5 13 ges to rben
war

,
kann man au s d ieser S tel le sehen . Auch in e inem B r ief

der Katharina Th oma Löii 'elhölzin vom S onn tag vor D ionysi i
(7. Okt .) 1520 wi r d er n och a l s ein Lebender genann t D er

s ch on oben gen ann te Hann s Apel g ieng sei t 1 505 al s Fa rber z u
Ra th un d war sei t Jun i 1 507 Losunger au s den Han dwerkern .

Sein S ohn , der Juri s t D r . Johann Apel , gehör t der Geleh r ten
Gesch i ch te an

,
ein an derer Sohn , N ikla s Apel , war ebenfa l l s

Farber oder Tuchmacher , die Tochter Margareth , Hann s Me

ekenlohers Wittwe ,
war die zwei te Frau des in der numbe r

gi schen Reformati on sgesch ich te genann ten D r . Dom in ikus S ch leup
ner

,
an fangs P rediger s z u S t. Sebal d , von 1 543 an z u S t. K a

tharina.

I n ei nes der näch s t fol genden Jahre fal l t n un C on z Ha sen
T od . Am Frei tag 13 . Sep t . 1527 s agen Vei t Wolken s tein und
Hanns B eha im der äl tere ei d l ich au s , da i s Gerhau s , C onrad
Ha sen sel igen W i t t ib , am vergangenen E ritag ih re frei l auter
eigene B ehausung in S t. Lorenzen Pfa r r , jensei t der Langen
B rücke

,
wo man zum Ko rnmark t h inauf geht

,
z u r rech ten Hand

am E ck, gegen End res Po llands des \Vi r t s B ehausung , früher
zum C onz We i ß en genann t

,
iiber gelegen

,
un d h inten an Hann

sen (j o l ter s Haus
,
z u r S alzsehe iben genann t

,
stofsend , verkau ft

h at an Adam Lang un d Barba ra
,
se ine Haus fra u

,
um 1037 H.

i n G ol d
,
wovon sie i h r sogle ich 600fl. bezah l t un d den Res t

der 437 H. i n bestimm ten Fr i sten abzu tragen ve rsprochen na

ben. Li t . 40
,
f. 149 . Darau f sagen Vei t Wolken ste in und

C onz Meek bei i h rem G enannteneide am F re itag 14 . Nov . 1 5 28

an
,
dafs Gerhau s H es i n vo r ihnen bekann t und s ie in G erich t

anz usagen gebeten hat
,
da l s Adam Lang ih r abermal s eine

F r is t , nemlich 10011
,
an der Kaufs umme des Ii auses an der

Langen B ru cke gelegen
,
entr i ch tet und bezahl t hat. A dam

Lang
, ein E isenkramer dah ier, wi rd al s sol cher gen ann t in sei

nem Pr00efs gegen die .Gemeine .zu Lich tenh of
,
S teinbuhb und

Galgenh of in wel chem ein Hann s E i senbaum
,
B ürger

—zu Nürnberg
,
un d ein Hann s E isenbaum von Mayach ,

beide

al s Zeugen , vork ommen (s. oben bei Jud ie. 10. S e

-lig , d. h . ver st orben, wird die verwittibte Has i n z uer s t genann t
am Frei tag 1 3 . Feb r . 1532 , al s Adam Lang un d A l b rech t Win
ter, al s E xecutoren Gerhaus Hes i n sel igen Geschäft s um z ur

Au sr ich tung der Legate haar Gel d z u bek ommen
,
13 fi . rh . E i

genzins aus der B ehausung am S ch ieisgraben, zwi schen sebal d
Behaim s un d H ann s M eier s H au sern gelegen

, daran da s E rb
Hann s P ur s ten z us tehe, um 2 506 . H einr i ch F l a chen

,
dem Sonnei

der, und D oro thea , seiner E h ewirtin, verkauften (L it . 46, f.
dan n am Mon tag 1 6 . D ec. 1532 ,

al s M argareth K orneün in i t
Z eugnifs von H ei nr ich Ayrer un d Hann s 8trolunz vor Ger ich t
bekenn t , dafs Adam Lang un d A l brech t Win ter , .als V ormun

der un d Au sr i ch ter Ger trau d H es i n Geschäfts
, die 82 H.

, die

sie ih r von wegen H annsen E gl ofi"s , der Hes i n er s ten H auswirts
sel i gen , n ach einem deshalben gemach ten Ver trag au f ih r Ah
s terben schu ld ig gebl ieben , l a u t eines besonderen in ih rem G e
sch äft ver leib ten A r t ikel s , en tr i ch tet haben

,
darum sie in bes ter

Form qui tt i‘er t (C on s . 43 , f. ferner am 24 . Mai 1 533

(Con s . 45 , f. al s Hann s Für s t d iesel ben T estamentsaus

r i ch ter über den Empfang von 50H. qui tt iert
,
die sie ihm let z t

w i l l ig vermach t hat . S ie besafs auch ein Hau s im O berwehr
,

des sen am 5 . Jul i 1 527 beim Verkau f ei nes zwischen Gerh au s
H äs in un d Cyru s Mayer s H äu sern gelegenen Hauses gedach t
wird (Li t . 40, f. O h es das sel be i s t

,
au s dem

,
eb enfa l l s

im O berwehr gelegen , die sch on genann ten Lang un d Win ter ,
um zur A u sr i ch tung wei l an d Gerhau s Hes in sel i gen Tes tamen t s
b ares Gel d z u bekommen

,
am 6 . Marz 1534 die Eigen schaft

m i t 12 6 . um 240H. verkauften
,
b lei be dah ingestel l t . Genug

,

um z u ze i gen
,
dafs Gerhau s „ al ia s

“ Ger t ra ud Has i n eine be

m i t tel te Frau war . K in der schei n t C on z Ha fs n i ch t h interlas
sen zu haben . Da s fruher dem Con z Weirs

,
damal s dern E n

d res Pol l an d geh ö rende Haus jenseit der Langen B rucke ,
jetz t

AB C oder K aiserbrueke, ge legen , war L . 198, da s der Gerhau s
Has i n geh ö rende rech ter H an d

,
wenn man zum K ornmark t

,

jet z t J o seph s -P la t z , h inaufgeh t , gegegenuber gelegene Eckha us ,
an iser al lem Zweifel L . 200. I n wel cher We i se d ieses Hau s
spä ter an den Kaufmann C on rad K raufs un d des sen Ehefra u
E l i sabe th

,
die d urch ihre woh ithätigen S t ift ungen s i ch ein

dauerndes Andenken erworben hat , gekommen i s t , mag einer

andern Un ter such ung vorbehal ten b leiben . D ie h ier abschlies

sende d ürfte den Leser in den S tand geset z t haben , über die
L eben sstel l ung des C on z Ilais sich se l b s t ein U rthe i l zu sch o
pfen. Z u d iesem Ende s i nd d ie sämmtl ieh en

,
th eils den G e

rich tsbüchern Literarum und Con serva to r ium
,
thei ls den G e

rich tshandlnngen, theils den Rath sbüch ern entn ommenen S tel l en
en tweder wortget reu wiedergegeben

,
oder d och s o gewis senha ft

regestiert , dafs man ihnen h ö ch sten s den Vo rwur f pedantiseher
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Umstandlichkeit machen du rfte. D ie dem R ath sbuch angeho

ren den V eriasse von 1508 und 15 19 s in d dur ch H errn D r . Ba
ra ck selb s t im Anzeiger f. K . d. d. V . von 1864 veroii

‘

entiicht

worden . A ll e übr igen er schei nen h ier z um er s tenmal . Es ver
s teht s i ch übr igen s , dafs di e Auffindung wei terer , den Conz
Hafs o der H ase betrefi‘

enden D okumente rech t wei denkbar

un d di e Un ter suchung som i t n o ch n ich t al s abgesch l o ssen nu

z usehen i s t .
N u r n b e r g . L o c h n e r .

Zur G esch ich te der Juden in Bayern.

Herz og A lb recht I I I . wurde von seinem Vater , Her z og E rn s t ,
al s S tat thal ter i n N iederbayern aufgestel l t . Seinen S i t z hatte
er z u S t raub ing, wo v iele Juden wohn ten . A l s sich ein ige der

selben ver sch iedene U ngebuhrlichkeiten zu Schu l den kommen
l ie ß en, nahm Herz og A l b rech t die ganze Juden s chaft z u S t rau
h in g gefangen . Wa s ihn z u d iesem Ver fahren veraniai

‘

st , das

sch i l der t er i n einem Br iefe an sei nen Vater vom 16 . Mai 1435
folgenderma ß en

„H ochgeborner fur st , l ieber her r vnd vater ! Wir lassen
ewer l ieb wissen , al s wir yeczo i n der vasten herab gei n S t rau
b ing k omen sein , da h at vns her H ainrich , vnser peich tvater

zu S traub ing
,
i n peich tweis etwas vas t clagt über die Juden

h ie zu S t ra ub in g
,
al s wie sy g r o s se vnfuer m i t den cr is t i n tre i

ben in i t der vnkeusch vnd sunder wie aine ai n s mal s i n ainer

ki rchen tiber iru wil len v on ainem Juden soll icher sach genott
worden sey V ud d as sey vnserm obgenanten peich tvater

auch in peich twei s furkomen, vnd hat vus darumb in der peich t
erns tl i ch empfolh en , z u söll ich en sachen ze t un al s vus dann

g epiirt, dam i t sol l ich ubel widerkomen vud ges t r aft wer d , vud

sp rach
, er wol t sel ber darumb ger n m i t vus z u ewer l ieb h i n

auf gen Munchen rei ten . Darnach hat vns der gancz rat vud
der gemain a in t-a i l auch clagt vnd furpraeh t mer dann zu

e inem mal
, wie sie gr os sen uberlast vnd beswarung von den

J uden b ieten , al s wir ewer l ieb das au ch etwe oii t haben für
pringen l a ssen . L ieber herr vud vater

,
da vns n u s ol l ione

gr o s se cl ag vnd vnfuer, die s im it den cr i s t i n trei ben , das doch
gröfslich wider die cristenh eit i s t

,
aber yeczo kurczl ich furk o

men i s t
, do haben wi r vus i n den sachen d amnoen pa s erfarn

vnd der n i t g lawben wei len vud sei n dem selber nachkomen
haiml ich an die ende ,

d o dan n di e Juden sol l ien sach suchen
vnd t reiben . D o haben wir daz selbs gefun den vnd gesehen

,

daz sie an diesel ben s tet k omen s ind
, vud haben darn ach die

sel ben c r i s t in fur vns aber haiml ich besch ick t. D ie habent vus

A ehnl ich er D inge un d dafs sie mit den We ibern der Chri
s ten Unzuch t treiben , wurden die Juden aueh an andern Orten,
z . B . zu Nürnberg, beschuld igt .

Veran tw ort l i che Redact ion A . E s s eu w e i n .

Herzog Wi lhelm .

(M it e iner B e i l age.)

D r . G . K . F r o m m a n n . Dr. A . v . E y e.

Verl ag der l i terar i sch - ar t i s t i s chen An s tal t des g ermanisch en
,
Museums in Nurnberg .

G ed ruckt bei U . E . 8 e b a l d in N urnberg .

sol l iensach sel ber auch bekent vnd veriehen, und au ch mer gesagt,
daz n i t zueschreiben is t , das doch zu mal fromdt vud vnerh ort

s ach s ind . V nd al s nu die Juden . vi lleich t gewer wurden vud

s i bedauch t, da s wir mit den sachen vmbgiengen, d o we i ten ir
a in ta i l -gewichen vnd i r gu t verfürt vnd .verflöeh ent haben , al s

. si dez dann auch ain ta i l aufgeburiden un d verporgen beten .
D a ward in da s zuspät. “

V ud auf da s
,
l ieber her r vnd vater

,

nachdem vnd wi r des von un serm peich tvater vnderweifst sein
,

zu sol l ich en zutun , auch darnach v on dem r at vud sau st , vud

da s wi r den sachen au f einen gr un d der warh ei t nachgangen

sein , s o haben wir nach r at der vnsern nach den J uden gr it
fen vnd haben sie gest raft nach hand l ung vnd gelegenhait der

sach . Wann ewer l ieb wol versten mag , se it soll ich ube1 n i ch t
widerkomen n och ges t raft worden sei n

,
da s das ni ch t gu t n och

zetun leideniich wär ; darczu s o mocht man ewer l ieb aber fü r
pringen, wir we i ten nyemants h ie im lannd vnredl icher vnd vn

pi ll ich er sach vo r sein . V ud darumb ,
l ieber herr vud vater

,

so b i ten w i r ewer l ieb m i t a l lem v lei s, ob die sach ander s fiir
ewer l ieb p racht wurd, i r wel let da s n i t glawben, wann wi r da s
s icher ni t ander s gehandel t haben dann in mai s als h ie vorge

schriben is t vud al s wir euch di sach munt1ieh au ch p as er
ozein wei len , wenn wir yeczo zu ewer l ieb h inauf k omen wer
den. D atum S traub ing an mon tag nach dern suntag Can tate
Ann o &c . xxxv‘°

V on gotes genaden A l b recht p falz graf bey R ein vud

h erczog in Bayern &c.

dom inu s du per se ip sum .

D em hochgebornen fursten vnserm l iben her rn vnd vater her rn
E rn s ten pfaltzgrauen bei Rei n vud h erczogen i n Beyern &c.

(c.

H erz og E rn st war m i t dem Verfahren sei nes Sohnes gegen
die Juden n ich t eiriverstanden. S chon auf die er s te Nachr icht
dav on hat te er dem sel ben gesch r ieben : 80 hab t I r die Ju den
zu S traub ing yeczo gevangen an (ohne) vnserm rate vud uber die

freihei t
,
die sy vo n vus vud vnserm l ieben bruder h aben , da s

i r nieht soltet haben gethan, nach dem al s wi r ew da s N iderland
beuolhen hab en . Dann b ieten die Juden sol lich übel getan als

I r von In s chreib t , s o b is t I r sy p i l l ion m i t rech t ges traft al s
rech t gesagt bet t , vnd auch nur die Juden , die soll ich sa ch be
gangen het ten, desgleichen die cr i st i n , dam i t sy s o l l ien übe l ge
triben h aben , vud bed

'

örft n i cht al l J uden darumb gefangen hal
ten.

“ V on wei tem S ch r i tten aber
,
die der H erz og z ur E rledi

gung der gefangenen Juden gethan, haben wi r kei ne K enntnifs.
M u n c h e n . J o s . B a a d e r.
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V eriag sh andl . z R ittersbaus, den Frauen u . Jung frauen in d. Kriegs
ze i t 1870. 8. Sander

,
v ier Tage in Met z während u. nach der

U eberg ah e 1870. 8. Fundamen t u . Kron e des deut schen Krieges
V . 1870. 1871 . 8 . Berl in. A . D u n k e r ’ s Buch — V eriag (G ebr. Pä

tel) : Wern icke , d. G esch ichte des M i t tela l ters ; 4 . Aufl. 1871 . 8.

Prätorius
,
de l ic iae Pruss icae

,
im Auszug e h gg . v . P ierson . 1871 .

8 . V e r l a g v . F r a n z D u n c k e r : Loren z u . Scherer
,
G esch ichte

des E l sas ses . 2 Bde . 1871 . 8. C . G r u n ow
,
Arch i tekt

,
D irektor (1 .

deut schen Gewerbe-Museums Ders . , S eh inkei
’
s B edeutung f. d .K unst

G ewerbe. 1871 . 8. Dr . M . H a u p t
,
Un ivers . - Pro fe s sor : Von dem

üb el en We ihe
, eine a l td. Erzäh lun g

,
m i t Anmerk. von M . Haupt .

1871 . S . H a u s f r e u n d -E x p e d i t i o n (H . Grät z ) : “’
aeh enh usen

(1 . deut sch e Vo lkskrieg . 4. Waeh enh usen ,
Tagebuch vom französ ,

Kriege ; 2 Bde . 8. F r a n z L i p p e r h e i d e , V eriag sh andl . z L ip
perh eide ,

L ieder z u Schu tz u. Trut2 . 1871 . 12 . K . g e h . O b e r
H o f b u e h d r u c k e r e i (R . v . Decker) : Fontane , K rieg sfang en .

1870. 8. Amtl . Dep esch en v . Kr iegs-Schauplat z ; 1 15 — 19L (Sch i)
1871 , 12 . Chron ik des deut sch -französ . Krieges ; 3 . L ief. 1871 . 8.

8 i m o n S c h r o p p ’

sch e Hof-Landkartenh and i. : Al t
,
Gesch ich te der

preufs . Kü rass iere u . Dragoner sei t 16 19 . T h . I I
, 1870. 8.

C el le. S c h n i z e ’ sche Buch handi . B ilderbeek, Z el liseh es Stadt-R eeh t ;
2 . Aufl. 1739 . 4 . Er läuterung n . Verbes serung der Form des Juden
Aydes . 1730. 4 . Hel lmuth

,
Ka i ser Joseph II. 1862 8. v . Weyhe

E imke ,
d . A ebte des K los ters S t. M ichae l i s zu L üneburg . 1862 . 8.

v . Amsberg , Kata10g der B ib l iothek des Ob er - AppelI. - Gerich t s z u
Ce l le. 1862 . 8. v .W eybe‚ S t imm en au s der Ze i t . 1862 . 8 . Verban d
lungen der Cel ler Versamm lung v . G ei stl ich en u. Vertrauensmännern ,
22 . Apr i l 1863 3 . A ufl. 1863 . 8 . D iestelmann

, d. Katech i smu s
Ange l egenhe i t in d . evang .

— l u ther . Landesk irche Hannover s . 3 . Aufl.

1863 . 8. A ctenstii cke
,
bet r . die Wah l des C andidaten Haben icht .

1863 . 8 . M ichel sen
,
wo l len wi r al s dankbare Söhne fü r Vater

T i mer ein Denkma l bauen ? 186 4. 8 . F i rmen -Bueh f. das K önig r.

Hannover . 1865 . 8. S traube , K rieg sb i ider u . S cenen au s (1 . Fe l d
zuge der Preu ß en . 1866 . 8 . Armbru s t u . Oet1 in g

,
Adrefs- u . H and

buch (1. S tad t Ce l le. 1866 . 8. Hann over un ter e ignen K onig en .

1866 . 8.
- Preul

'

sen u . H annover . 1866 . 8. \V eifiscb oder deutsch ?
1866 . 8. D . E inverieibung Hannovers in Preu fsen. 1866 . 8 . Pol i t .
B e trachtun gen fü r die Gegenwart u . (1 . näch ste Zukun ft . 1866 8.

G rei iing Frieden spred igt , g eb . am 1 1 . Nov . 1866 zu Cel le. 1866 . 8.

Gre i l in g, ein Weckru f an d . protes t . Gewis sen . 1869 . 8. En g e lke ,
\V eih — Rede z. E röii

‘

nung s
-Fe ier (1. neuen Turnhal l e zu Cel le 1869 . 8.

D ie kl e inen deu t schen Ho fe u . d . deutsch e V oik zur Zei t Friedri ch ’ s
(1. G r , 1869 . 8 . Pub i ieist. Abbandlung en zum V erständni is der G e
g enwart ; I . I I . 1870. 8. Hannovers cher Biercomment . 1870. 12 .

Leipz iger Biercomm ent . 1869 . 12 . S eh emnitzer akadem . L ieder .
1869 . 12 . Remonte u. Augm entation . 1870. 12 . Schu l ze

,
Kata l og

der landwirtbsch . Aus ste l lung in Cel le . 1870. 8. N iu lustert mol !
Plattd . Erzäh lungen etc. 1871 . 8. Go ldene Regel n in poi it . Zei t .
8. Prophezeiungen von Wi cken - Th ies im J . 16 18 . 8. Neueste
Prophezeiung u . Wei ssagung der H el iseh erin Johanna H oi zhusen.

8 . Prophezeiung über d . G es ch icke v . Preu l
'

sen 11 . Deut sch land aus
d. 13 . Jah rb . v . Hermann Ab t zu Lehn in . 1866 . 8. Sech zigste Pro
ph ezeiung des ura l ten Schäfers Th omas . 1869 . 8 . D . Sch recken stage
des Au fruh rs zu Ce l le am 18. u . 19 . Jul i 1866 . 8. Our. C o n
r a d i n v . M o o r : D ers .

,
Ge s ch ichte von C urrätien ; IX . Heft. 1871 .

8 . Danz ig. A . W . K a fe m a n n
,
V erlag sh andi . Prutz , Kai ser Fried

ri ch I. Bnd . I. 1871 . 8. Dresden. L o u i s E h l e rm a n n
,
V erlag sh . :

G ödeke , G rundri is zur G esch ichte d . deutsch en D i ch tung ; Bnd . III
,

3 . 8. Sachregi s ter zu G ödekes M itteiai ter. 8. O esteriey , niederdeut

s che D ichtung im M i t te lal ter . 1871 . 8. E r n s t a m E n d e : Ders .
,

Dr . Job . Joach . Gott]. am Ende
, S uperint. zu Dre sden . 1871 . 8 .

C . C . M e i n b o l d u. S ö h n e
,
V eriag sh . z Ewal d

,
d . deu tsch e Krieg

11 . se ine He lden . F rankfurt a. M. L i t e r . A n s t a l t (Rütten
u . Löning ) : K riegk , d eut sche s Bürg erthum im M itteiaiter ; neue
Fo l ge. 1871 . 8. J . D . S a u e r l ä n d e r ’ s Verlag : Ma l l's

,
Vo lk s

th eater in Frank furter Mundart ; 2 . Aufl. 1850. 8 . Trautmann
,
(1.

gute a l te Zei t . 1855. 8. F ortlag e, F riedr. Rü ckert u. sein eW erk e .

1867. 8. B eyer , Friedrich R ü ckert . 1863 8. K riegk ,
d . Brüder

S enckenberg . 1869 . 8. F reiburg. G e s e l l s c h a f t f ü r B e fö r d e

r u n g d e r G e s c h i c h t s k u n d e : D ies ., Ze i t sch ri ft ; Bnd . I I, 1 . u.

2 . H . 1870— 71 . 8. H e r d e r ’ s che V erlag sh andl . : Bader, d . S eh iek

sale des ehemal igen Frauen sti ft s Gun ter sthal . 1870. 8 . S onderabdr.

Birl ing er, n imm m i ch mit ! 2. Aufl. 1871 . 8. We l lmann
,
Werder s

Wach t am Rhein . 1871 . 8. Hal le. R e d a k t i o n d e r Z e i t s e h r i f t

f. d e u t s c h e P h i l o l o g i e : Zei t sch ri ft etc . ; Bnd . III
, 1 . 2 . H .

1871 . 8. Hamburg. D r . J. F . V o i g t : Ders . , Hamburg u. se i ne
Be ziehungen zum deutschen Rei ch . 1871 . 8. Hermannstadt. V e r

e i n f. s i e b e n b ii r g i s c h e L a n d e s k u n d e : Ders . , Arch iv etc.

neue Fe i ge , Bnd 1X , 2 . Ders . , Jahresb erich t f. 1869 — 70. 1870. 8.

C sai iner
,
die H öh enverh aitnisse des Bistritz er D i s trikts

_

etc . (Forts .)
1870. Progr. Ka s sel . T h . K a y , Ho f-Kunst u . Bueh handi . z Hart
wig

,
d . U ebertritt des Erbpr inzen v . Hes sen - Casse l zum Kath ol i

cismus . 1870. 8. Pfafi“, la grande nati on in ihren Reden u. Tha
ten etc. 1871 . 8 . Königsberg. D r . R e i c k e , Cus tos a. d . k. U ni

vers itäts-B ib l iothek : T öppen, tepogr.
-stati s t. M itth ei iung en über d.

Domän en - Vorwerke des deuts chen Orden s in Preu l'sen . 1870. 8.

S onderabdr. P ierson , l i tau i sche Aequivalente fur al tpreu l's isch e Wor

ter. 1870. 8. S onderabdr. 16 we i tere sonderabzüge au s d. ai t

preül
'

s. Monats schri ft . 8 . Lahr. V e r l a g v . J . H . G e i g e r (Mo
riz S eh auenburg ) : D es Lah rer h inkenden Boten n euer bi s tor i
s ch er Kal ender , auf d. J. 1871 . 4 . I llustrirt-e Dorf‘zei tung des

Lah rer h inkenden Boten ; 8. Bnd . 9 Bnd . , 1
— 6. Heft . 1870— 71. 4 .

H aekenschmi dt, V aterlandsi ieder eine s E lsäfsers ; 2 . A ufl. 1871 . 12 .

F i s chbach
,
d . B e lag erung u . d . Bombardemen t v . S tra isburg ; 3 .

Aufl. 1871 . 8. Leipz ig. F . A . B r o c k h a u s , V erlag sh and i Deut
s che C 1assiker des M i t te lal ters ; 10. Bnd . 1871 . 8 . v . Baumer,
h istor. Tasch enbuch , hrsg. v . B ieh l ; 5 . Fo lge , 1 . Jhrg . 1871 . 8.

K eichner u . M end el s sohn -Bartho ldy , Briefe des k. pr. S taatsmini

sters K . Ferd . F riedr. v . Nag l er. 2 T h le . 1869 . 8 . V enedey , d.

deutschen Repub l ikaner un ter d. französ . Republ ik . 1870. 8. V am

hagen v . Ense , biograph i sche Portrait s . 1871 . 8. D . deut sch-französ.
Grenzen . 8. D u n c k e r H um b l o t ,

V erlag sband l v . Ranke, G e
sch ichte W'

ail ensteins 1869 8 . F i scher , G esch ichte des Kreuzzugs
Kai ser Fr iedrich s I . 1870. 8. Grund

,
(1. Wah l Rudo l f" s v . Rhein

fe lden zum G eg enkonig . 1870. 8. Hausmann , d . Ringen der Deut
sehen 11 . Dan en um d . Bes i t z Est land s bi s 1227. 1870. 8. Reit zes ,
zur Ge s ch ich te 6 . re l ig iösen Wand lung Kai s . Maxim i l ians 11. 1870. 8.

F ür s t l . J ab l o n o w s k i ’ s c h e G e s e l l s c h a f t : D ies . , Jah resbe
ri ch t. 1871 . 8. Ver lag v . O t t o S p am e r : S ch iimpert 11 . Otto , Vorb i ld er der V aterlandsiieb e etc . ; 1. I I . 186 1 . 1866 8 O tto , d . Buch
merkwürd ige r K inder ; 1. I I . 2 ‚

Aufi. 1866 8. Grosse u. 0t to , Woh i

th 5ter der Men schh ei t. 1866 . 8 . Eng e lmann , Andree , Luckenba

eh er
,
Lange ,

Zö l lner
,
d . Wei tverkeh r 11 . seine M i tte l . 1868 . 8 .

Otto
,
d . Buch ber ühmter K aufleute. I I . 1869 8. v . Berneck , neue s

S o ldatenbueh ; I .
— IV. T h . 3 . Aufl. 1869 — 71 . 8. v . Berneck u.

Moh i
,
d. g iorreieh e Zeit währen d des deu tschen Nationa lkr ieges

geg en Frankreich i . J . 1870. 1871 . 8 . Höcker u . O tto , n eue s va
terland . Ehrenbuch . 1871 . 8. Otto , d . Buch v . al ten Fri tz. 1871. 8.

H i ltl , d . al te D erfi
'

iing er u . sein Dragoner ; 1. T h . 1871 . 8. v . D ii

ring si
'

eid , (1 . Buch denkwurdig er Frauen ; 2 . Aufl. 1871 . 8. Schramm
11 .
Otto

,
i llustrirte Chron ik d . deutsch en Nat iona lkrieges im Jah re der

deuts ch en E in igung . 1871 . 4 . Wach t am Rhe in ; Nr. 1 — 20.

1870. 4 . B . H . T e u b n e r ,
V erl ag sh andi D ie tsch . G rundri is der

al lg em. Gesch i ch te ; 3 The i le . 5 . u . 6 . Aufl. 1867 — 68. 8 . D ie tsch
,

L ehrbuch der Ges ch ich te ; Bnd . I , 1 . 3 . Aufl. 1869 . 8. Arch iv f.
L i teraturg e sch ich te . h sg . v . Gosche ; I . Bnd . 1870. 8. V e i t u.

C o m p .

,
V eriag sh andl Schm id t , G esch ich te der Denk u . Glauben s

freihe i t im I . Jah rb . der K aiserh errseh aft u. des C h ristenth ums .

1847 . 8. Schm id t
,
G esch ich te der preuis . deut schen U nionsbe

strebung en . 1851 . 8. Streiter , S tud ien eines T iro l ers. 1862 8.

Schm idt
, Preu l

'

sens deutsch e Po l i t ik. 1867. 8 . Schm id t , E lsafs u.

Lothr ingen ; 2 . u . 3 . Aufl. 1870. 8. Droysen , Gus taf Adoi f ; II. Bd.

1870. 8. R ödenbeek ,
zur G es ch ich te Friedrich Wi lhe lm s d . G r.

C h urf. v . Brandenb . 185 11 8. C . F". W
’

i n t e r
’
seh e V eriag shandi

Leeky
’
s S i t ten g e sch ichte Europas , übers . v . Jo iowicz ; I I . Bnd .

1871 . 8. Magdeburg. V e r e i n f. G e s c h i c h t e u. A l t e r t h um s

k u n d e d e s H e r z o g t h . u . E r z s t i f t s M a g d e b u r g : Ders . , G e
sch ich tsb lätter etc. 6. Jah rg . , 1. He ft . 1871. 8. Marburg. L.

B i c k e l l , R eg .
— R eferendar z K osterns , ges ch ieh t]. Darstel l ung der

Entwi ckel un g der M i l i tär-Ver fassung der Hes sen -D armst. Truppen .

1840. 8. Steiner , Lud ewig I . G rofsh erzog v . Hessen . 1842. 8.

München. Dr. G . Lu dw. v. M a u r e r , S taa t s u . R'

eich srat'h : Ders.,
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Gesch ich te der S tadteverfassung in Deutsch l an d ; 4. Bnd . 1871 . 8.

Neckarsulm. W. G a n z h o r n , O beramtsrieh ter : D ers. , Löwenwirth Pe ter H einr. Merckle v . Neckarsu lm u. Kau fmann G o tt l . L ink
v .
Hei l bronn , die Genossen des 1806 ers chossenen B uchhänd lers

Pa lm . 1871 . 8. Neu-Ruppin . Dr .W. S c h w a r t z , D irektor u. Prof. :
D ers . , G edenkb iatter an das 500j5brig e Jub i läum des Fr iedri ch
Wi lh .

- Gymnas iums zu N eu — Rupp in . 1865 . 8 . Ders . , Anna len des
Friedr ich —Wi lhe lm-Gymnas iums e tc . 1865 8. Ders . , aus der gr

'

afl.

Z ietensch en Samm lung . 8. S onderabdr. S i . Nikolaas . O u d h e i d s

k u n d i g e K r i n g v a n h e t L a n d v a n W a a s : Ders. , buiteng ewone U itgaven ; N r. 8. 1871 . 8 . Nörd l ingen . C . H . B e c k ’
sch e

Buch h andl . z v .
Imho f

,
A lbrech t Durer in s e iner B edeutung f. d .

”

moderne B efest igungskunst . 1871 . 8 . Nürnberg. R . B e r g a u
,

Pro f. an d. K unstg ewerbsch . : D ers . , uber Erh a l tung u . Zerst örung
h i stor.

Baudenkma le. 1871 . 8. S onderabdr. F r a n z Wi l h . F r e in.

v o n D i t f u r t h : Ders . , d . h istor. Vo lks l ieder des bayer. H eeres V .

1620— 1870. 1871 . 8 . E n g e l h a r d t , R ech tsrath : Weber, d ialog us
de ecc les ia Ang l icana . 1843 . 8 . B etrachtungen über d . Po l i t ik der
dän i schen Regierung . 1813 . 8. v . G em m i n g , Obers t : F iguraequaedam antiquae ex C aedmonis Monach i paraphraseos in G enesin
exemplari pervetusto del ineatae. 1754. 4 . F r i e d r. K o rn

’
sch e

Buch hand l . t Lochn er , d . Personen — Namen in A . Dürer ’ s Briefen
aus Vened ig . 1870. 8. O berhöhmsdorf. F r. B a u m a n n , Lehrer :
Senerber , Leben des ge lehrten Bauers N ic . S chm id t . 1832 . 8 .

S ch los s O rtenstein bei C hur. W o l f g a n g v o n J uv a l t : D ers ., For
sch ung en

über d . F euda lze it im C urisch en Rät ien ; He ft 1. I I . 1871 .

8 . Prag . Dr . J o h . E r a s m . \V o c e l , Un ivers .-Pro fe ssor : Ders. ,
\V ei isiaw

’
s B i lderb ibe l aus dem 13 . Jah rb . 1871 . 4 . S onderabdr.

Regen sburg .
H u g o G r a f v . W a l d e r d o rff : Ders . , Jo s. Bud . S ch ue v

graf
,
d . verd iente bayer . G esch ic'

btsforsch er. 1870. 8. Sch lei z .
N a t u rw i s s e n s c h a ft l i e h e r V e r e i n : D ers . , Nachrich ten etc . ;

5 .
Bericht , 1869 u . 70. 8 . S tendal . L u d w . G ö t z e , G ymnas

Ober lehrer : D ers . , urkundl . G esch ichte der S tad t S tenda l ; 4 . Lief.
1871 . 8 . Stuttgart. E d . H a l l b e rg e r , V eriag sh andl . : V om

Kriegs schauplatz . i l lustrirt e Kriegsze itung ; N r. 1 — 54 . 1870— 7 1.

2 . A d. K r a b b e ,
V eriag sbandl . z Menze l , (1 . l e tz ten 120 Jahre

der We l tgesch ich te , 6 Bude . 1860. 8 . Menzel , G esch ich te des

franz . Kri egs v . 1870 ; 1  
— 8 . L ief. 1870— 71 8. A . K rön e r

’
s V er

lag sbuch h andl . z Menzel , B lsai
'

s un d Lothringen s ind und b le iben
un ser ; 2 . Aufl. 1870. 8 . Trient . A n t o n E m m e r t : C atalogus
c ler i dio cesis T ridentinae . 1871 . 8 . Vu lnus lateri s Chri st i fon s sa
l u t i8 . 1730. 8. S .

Franc i scus Xaver ius de liberans. 1730. 8. T r ier.

III . Fur das Arch iv.
(N r.

Winterthur. J. S u l z e r - H i r z e l , Fabrikbes i tzer : Eh evertrag
zwi schen Kaspar Han von Hauberg und Margaretha , Toch ter des
Erasmus v on K estlan

,
Pfleg ers zu V elturns in T iro l . 1471. Bgm.

Chronik der histori schen Vereine.
B e i t r ä g e z u r K u n d e E h s t L i v u n d K u r i an d s

,
h er

ausgegeben von der E h s t l a n d i s e h e n L i t e r är i s c h e n G e s e l l
s c h a f t durch Eduard Pab s t . Band I . H eft I II. Reva l , 1870.

Verlag von L ind fors’ Erben . 8 .

D er russ i sche Krieg in L iv land 1558 ,
nam en tl ich die Kata

strophe D orpat
’

s
,
nach der reva lsch en Ab sch ri ft der Chron ik des

Nyens tede. D er revaisch e Rosengarten . D ie R ussenseh iaeh t

be i Maho lm im Jahre 1268. (Forte) Nachrich ten über die ade

Iich e und fre iherr l iche Fam i l ie v on Be l l ingshausen . (M i t 1 Tafe l
\V appenabbi ld . u . genea l og i schen Tabe l len .) V on G . Buiswurm.

Das F ranciscanerklo s ter zu We senberg. E in Bauer und se in e
K inder gege n e in P ferd umgetau sch t , 1543 . Wie Narva im O c

tober 1599 für Herzog Kar i gewonnen und dem K o nig e S ig i smund
en tri s sen wurde . Aufruhr in M itau im December 1792 . E hst
n is che Sagen .

B u i t e n g e w o n e U i t g a v e n v a n d e n O u d h e i d s ku n d i

g e n K r i n g v a n h e t 1.a n d v a n W a a s . N r. 8 .

Inhuldi ng van h e t s tandbee ld van G eerbard Mercato r , we lke

te Rupe lmonde den 14 . Mei 1871 h eei
'

t plaat s g ebad. S in t — N iko
laas

, 187 1 . 8 . 6 1 S tn .

B u l l e t i n m o n u m e n t a l o u c o l l e c t i o n d e m é m oi r e s
s u r l e s m o n u m e n t s h i s t o r i q u e s d e F r a n c e , p ub l ié sous
l es ausp ices de l a S o c i é t é fra n q.a i s e d ’

a r c h é o l o
‘

g i e p o u r
l a c o n s e r v a t i o n e t l a d e s c r i p t i o n d e s m o n u m e n t s n a

t i o n a u x . 4 . Série
,
Tome 7, 37. Vo l . de l a Col lection . N r. 3 — 5 .

Par i s et Caen , 1871 . 8 .

Not ice sur deux égl i se s romanes ancienne s du m id i de l a
France ; par M . L . N og uier. Documen ts h i storiques sur l a fon
ta ine de la Horse s i tuée dans l a foré t de Bei lé me ; par ie docteur
Jousset . C lochers du d iocese de l iayeux ; par M . G , Beus t. (3 . ar
t ie l e .) D u grand -chantre et du bri ton can tora l ; par M. l ’abbe
Barraud . Anc ienne s n otes sur quel ques é g iises an térieure s a

l
’

an 1050 ; par M . de Caumon t . E pig raph ie a l b igeoi se ou recue i l
des inscription s de l ‘arrond issement d

’
Alb i (Tarn) ; par M . l e ba

ron de l i iv ié res . Coup d’
o e i l sur l‘homme préh i stori que dan s la.

Creuse ; par M. I‘. de C es sac . Note sur des s épu l ture s ch ré

G e s e l l s c h a f t f. nu t z l . F o r s c h u n g e n : D ie N enniger Inschrif
ten. 1871 . 8. Tübingen . H . L a up p

’
sch e Buchhandl ‘ B efe le,

B e i träge zur K irch engesch ichte, Archäo logie u. L i turgik ; 2 Bude .

1864 . 8 . Thud ichum
,
Rech tsge sch ich te der We tterau ; I . Bnd .

1867 . 8. Roth v . Schrecken stein , G esch ich te d . ehema l igen freien
R eich sritterscbaft in Schwaben etc. Bnd . I I

, 2 . 1871 . 8. D ie deut
s che Re ich s-V eri'assung n eb s t den Versai l l er u . B er l iner Verträgen .

1871 . 8. Venedig. R . I s t i t u t o V e n e t o d i s c i e n z e , l e t t e r e
e d a r t i : Das s

,
memorie ' vol . XV . 1870. 4 . Weimar. H e r rn.

B ö h l au ,
V erlag sh andi D eecke

,
d. deut schen V erwandtsch aftsna

m en . 1870. 8 . Wien. S e. M aj e s t ä t F r a n z J o s e p h I .

,
Kai ser

v on O es terre ich : L ei tn er
,
d . h ervorragendsten Kunstwerke der

Schatzkammer des österr. Kai serhauses
, 3 . L ief. Imp. 2 . K a i s.

A k a d e m i e d e r W i s s e n s c h a f t e n : D ies . , S i tzungsber ichte ;
Bnd . 63 . 64 . 65 u . 66 , 1 . 1869 — 71. 8 . Arch iv ; Bnd . 42 43 , 1 . u .

44 . 1870 u. 71 . 8 . Denkschri ften
,
ph i los . — h istor. C lasse

, 19 . Bnd.
1870. 4 . Fontes rerum Austria-carum ; I I . Abth . ,

Bnd . 30 u . 33 .

1870. 8 . A lmanach ; 20. Jah rg . 1870. 8 . J a k o b F a l k e
,
fürst l .

L iechtenste in i scher B ib l iothekar , I I . D irektor am österreich i schen
Museum : Ders ., d . Kunst samm lungen Sr . Maj . des Königs Kar l ’ s XV.

von Schweden . 1871 . 8. K l e i n , Profes sor : G ebetb ii ch l ein .

Pap .
- H s. 15 . Jahrb . 16. G ebetb ii ebl ein. Pap .

-H s. 15 . Jahrb . 16 .

D r. E d . F r e i h . v . S a c k e n
,
V icedirektor des k. k. M iinz u . Ant i

kenkabinets : D ers . , d ie k. k. Ambraser Samm lung ; 2 Th ie . 1855 . 8.

D ers .
,
Er läuterungen zur Karte der mi tteia lterl . K unstdenkmal e

im Kre i se Unter-Wiener-Wa id . 4 . Ders . , d . T afelg ernälde auf d.

Rü ck se ite des Emai l-Al tare s im Sti fte K lostern euburg. 4 . Sender
abdr. Ders .

,
das Melkerkreuz . 4. S onderabdr. Ders . , d . roman .

D eckeng emäide in d . Sti ft sk irche zu Lambach . 4 . S onderabdr.

Ders .
,
d. burgund isch e Me l

'

sornat des go ld . V l ie Is-Orden s. 1858. 4 .

S onderabdr . Ders .
,
d . Baud enkma le d . Stad t E g enburgn 4 . Son

derabdr. Würzburg. C . H e f fn e r . Ders .
,
Wü rzburg u. se ine Um

gebung ; 2 . Anti . 1871 . 8. G u s t a v S e y l e r : Ders ., PersonaI-Matrike l
des Rit ter - Can ton s Rhon -Werra aus d. J. 1666 — 1785 1871.

S onderabdr.
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t iennes trouve'es a S t. - Quen de Rouen , eu mars 1871 ; par M .

I’abbé Coche t. Monastere de fill es de la Salveta t — l es — Mont — dragon ,
nu dé parternent du Tarn ; par M. E l ie — A . Ross ignol .

M é m o i r e s e t d o c u m e n t s p u b l i é s p a r l a S o c i é t é
d ’ h i s t o i r e d e l a S u i s s e r o m a n d e. Tome XXVI . Lausanne,
Georges Bridei , éd i teur. 1870. 8. 474 S tn.

, 3 Steindruck u.

5 S tammtafe ln .

Les fie i
'

s nob]e s de l a baronn ie de Coss onay , suppi ément au

Tome XV. Par M . L . de Charri ere. Ob servat ion s reiatives au

m émo ires intitui é
„
Les s ires de l a Tour , mayor s de S ion , etc.

“

Par le meme. Les dynastes d’
Aubonne . Par l e meme. Les

prem iers seigneurs de Mont . Par l e meme .

D i e N e n n i g e r I n s c h r i f t e n . Ein Vortrag , g ehalten in der

S it zung der G e s e l l s c h a f t f ii r nu t z l i e h e F o r s c h u n g e n z u
T r i e r am 2 1. Mai 1871 von ihrem Jahres -Prasidenten. Tr ier,
1871 . 8. 14 S tu. (Für die Echthe i t , au s auisern G r ünden .)

Z e i t s c h r i f t d e s B e r g i s c h e n G e s c h i c h t s v e r e i n s. Im

Au ftrage des Verein s hrsg. von Dr. Wi in. Crecel ius . S iebenter
Band . B onn

, 1871. 8.

T raditiones Werdinenses. Zwe i ter Th ei l . Von W. C reeei ius.

Das S ti ft R el iingh ausen. Von Fran z An ton Humann . D er

R i t ters i t z Baldenau ,
se ine fr üh eren und je tz igen Bes i tzer V on

dems . Berich t des Ab tes Konrad I I . von Werden uber das
E indringen der Reformat ion in das St i ft. Mitg . von W. Crece l ius .
D ie Span ier im Jul ieber Lande im Jah re 1568 Von Past or

B le ib treu . S ibyila ,
Kurfürs t in von Sach sen . Von K . W. Bou

t erw ek. Gr ündung e ines Dorfes im 17. Jah rb . M itg . von W.

Crece l ius . Urkunden aus Deutsch -Loth ringen . M itg . von dems.
Zur R eformationsg eseh ich te von Sol ingen . Von dems . Proto

k o l l uber die Hu ld igung der S tande zu Dusse l dorf im Jahre 1806.

M itg . von Dr . W. H ari e i
'

s. Dre i Re lat ionen , m itg , vo n dems .
Godesberg bei Dusse ldorf. Von dems . M itth ei iung en über A l e
xander B egi n s und se ine Schu ler , s owie andere glei chze i t ige G e
lehrte ,

aus den Werken des Johann es B utzbach Pr iors des Be
n edi ctiner - Klosters am Laach er S ee. Von Past or Kar l I( raflt u.

Dr. W. Crece l ius . Das H ofesrech t im Sti ft Essen 11 . R el i ingh au

sen. V eröfi
'

ent l icb t nach der Urkunde im Essener Rath sareh iv I ,
Nr. 37 von Dr. Jul . He idemann . Am Ko l k (P latz in E l berfel d).
V on Carl Pö l s . S o ling ens ia. Mitg . von W. Crece l ius . Godes

berg Wodensberg . Von dems.

M i t t h e i l un g e n d e s h i s t o r i s c h e n V e r e i n s z u O s u a
b r u c k. Neunter Band . 1870. Osnabr ü ck. 1870. 8 .

B enno I I ., B i schof von Osnabr ü ck (1068 nach den Que l
l en dargeste l l t v on Dr. Lucas T hyen . Zur Ge sch ich te des K l o
s tars Osterberg, der T eckl enburg iseh en Reformat ion und des Guts
Leye bei Osnabrück . Anckum. E in ige Sk izzen uber A l terth iimé r
und ges ch ich tl iche Entwicke lungen des K i rchsp ie l s Anckum . V on

Dr . m ed. Hermann Hartmann . E in B erich t v on Justu s Möser
über d ie öffent l ichen V erh altnisse der Grafs chaft Ben the im vom
Jah re 1750. E ine Re l i qu ie von J . Möser

’

s Vater. Ger ich t
Damme ; das Kreuz Sanders v on Hom e ; die D ersaburg. L i te
ratur.

G ö t t i n g i s c h e g e l e h r t e A n z e i g e n . Unter Aufsi ch t der
K ö n i g ]. G e s e l l s c h a f t d e r W i s s e n s c h a f t e n . 1870. Erster

und zweiter Band . Göttingen . Ver lag der D ietericb ’
sch en Buch

h and lung. 8. 2080 S tn., neb s t R eg . von 13 S tn.

N a c h r i c h t e n v o n d e r K . G e s e l l s c h a f t d e r W i s s e n

N a c h r i c h t e n u b e r d e n N a t u rw i s s e n s c h a f t l i c h e n
V e r e i n i n S c h l e i z . Fünfter um fassend die Jahre
1869 u. 1870. Sch lei z . 8.

Ni colaus S chm id t
,
genannt K untze l der g ei ehrte Bauer z u

Rothenacker im R eufsisch en V oig tlande. Vortrag von Dr. Wi l
he lm i V ereinsnach rieh ten und Anderes .

In der am 9 . Mai abgeha l tenen Versammlung des V e r e i n s
f u r G e s c h i c h t e u n d A l t e r t h um sk u n d e i n F r a n k f u r t a. M.

w idme te der Vors i tzende zuvörders t dern unlang st vers torbenen
Ani‘ser d iesem Heft ist uns nur erst d er 1 . Jah rgang zug eg ang en.

D . R ed.

Auch die fruh eren v ier Berich te ,
d ie w ir noch ni ch t bes itzen, würden

uns w i l lko inmen sein. D . R ed.

D en V erf. d es Vortrag s, w ie d ie Redaction der „N ach ri ch ten“ interes

siert v ie l leich t die Bemerkung ,
dars v on d em K üntze l sch en A lmanach fol

g ende Ja h rgäng e (doch me ist nur d ie Prog nosti C a ) : 1654— 67 , 1671 — 74
,
1678,

1 682
,
1683

,
1686 — 89 , 169 1

— 93 , 1699, 1701; in der Bib l io th ek des g erman. Mu

scums sich befinden. Jah rg . 1655 enth ä lt d ie Se lb stbiog ra ph ie. D . R ed .

s c h a ft en u n d d e r G e o r g -A u g u s t s -U n i v e r s i t a t au s dem
Jahre 1870. Gött ing en . Ver lag der D ieterieh ’

seh en Buchhand lung .

1870. 8.

Ueber die Annalen von Luttich , Fosses un d Lobbes . Von G .

Waitz . Ueber das sogen . Chron icon T huringieum V iennense.

Von dems.
Z e i t s c h r i f t d e s A r c h i t e c t e n u nd I n g e n i e u r — V e r

e i n s z u H a n n o v e r . Band XVI. Heft 2 u. 3 . (Jahrgan g
Hannover . Schmor l ‘

von Seefe l d . 1870. 2 .

G e s c h i c h t s -B l ä t t e r fur S t a d t u n d L a n d M a g d e b u r g .

Mitth eilung en des V e r e i n s f ü r G e s c h i c h t e u n d A l t e r t h um s

k u n d e d e s H e r z o g t h um s u n d E r z s t i f t s M a g d e b u r g.
6 . Jahrgang . 1871 . 1 . Heft . M i t e iner S iege l e iner Munz
und einer S tammtafel . Magdeburg

, 1871. Verlag der Schäfer’
s chen Buchhandlung . (A . Rüd iger). 8.

D ie be iden H osp itäier Schwie sau und Schartau in der N eu

s tad t b ei Magdeburg
,
ihre St i ftung un d ihr Wach sthum. Vom F red .

S ch efi
°

er. D ie Burggrafen von Mag deburg aus dem Hause der
Ed len von Querfurt . Von Dr. Hol s tein . D ie S iege l und M ii n
zen derse l ben . Vom Areh ivrath von Mulverstedt . Be i träge zur
Ge sch ichte des K l osters Mar ienstuh l vor E g ein. Vom Rector E n

g eln. Nachtrag zu den In scr ipti one s E g el enses. Von dems
Zur Ges ch i ch te der Erzbi sch ö fe Burchard I . und. Wiibrand von
Magdeburg. Vom F red . Winter . Miscel len.

J a h r e s b e r i c h t d e r F ü r s t l i c h J a b l o n ow ski ’ s ch e n G e

s e i l s c h a f t . Le ipzig , im Marz 1871 . 8.

H iernach s ind
,
an iser e inem vom vorigen Jahre prol ong ierten ,

aus der Gesch ich te und Nat iona l ökonom ie wei ter foig ende Pre i s
auf‘gaben ausgesch rieben : F ü r das Jahr 1871 : die urkund l iche G e
s ch icht e der 1andstiindisch en Steuerbewi l l igung in irgend e inem
deut s ch en Terr i tor ium fur 1872 die m it tel al ter l ichen V erwal tung s
formen , Verwa l tungsbeamten un d das A ctenwesen e iner deutschen
Re ich s oder gröiseren Landstad t ; fiir 1873 : e in e Darlegung der

nationalökonomi seh en Ans ich ten , we1ch e die vornehmsten Handel s
recht s -S ehriftstel ier des 16 . und 17. Jah rb .

,
zumal v or Colbert

,
au s

gesp roch en haben ; fü r 1874 : eine e ingehende Erfors ch ung des b e
sonderen Verhäl tn i s ses in we l ch em innerhalb der indog ermaniseh en
Gemein schaft die Sprachen der l itauisch s law iseh en Gruppe zu den
german i schen stehen . (Pre i s fur j ede d ieser Aufgaben : 60 B uka
ten )
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N a c h r i c h t e n .

L i teratur.

N e uere E rscheinungen der K ulturgesch i ch te.

Obwoh l man sei t geraumer Zei t begonnen hat , auch di e K ul
tur des Mi t tel al ters und der neueren Ze i t in ubersicbtl ich em Z u

sammenh ang darzustel len , s o zeig en doch zah l re ich erscheinen de
M onograph ieen s tet s v on n euem , da i s noch v ie l Stoff herbeizutragen
übrig geb l ieben

,
das Geb iet n och immer n icht vol l s t änd ig ausgefül l t ,

noch n ich t we i t genug abgegrenzt i s t . Und die neuen Z ubui sen
ke nnen ke ineswegs etwa a l s U eberflufs un d blo l'ser Schmuck b etrach
tet werden ; sie fü l len zum The i l wesen tl iche Lucken aus und zeigen ,
dafs die Zei t e iner vo l lstandig en Kul turgesch ichte der chr is tl ichen
Epoche

,
in we l cher al le m i twirkenden Momen te nach dem Ma l'se

ih res E influsses r ichtig gewürd igt , al le Erscheinungen nach ihrem
wahren Herkommen fe stge s tel l t , und beides , zu einem G esammtbil de
zusammeng efafst , se inem specifisch enWerth e nach best immt wird ,
n och n ich t gekommen is t. E inen B e leg h iezu b ietet s ogleich das
z un äch st z u nennendeWerk von Prof. D r. C . G . H o m e y e r : „D i e

H a u s u n d H o fm a rk e n . Berl in
, 1870. Verlag der kg l . g eh . Ober

H ofbuch druekcrei G r. 8 . 423 S tn . M i t 44 Taf. in S teindr„ indem es

e inen Gegenstan d behande l t , der b i s i n die fruh esten Z ei ten der
m ensch l ichen Kul tur, zu j ener Epoche zuruckgrei ft, in we l cher sich
zuers t der Begrifl

'

des person l ich en Besi t zes ausb i ldete un d un ter den
mann igfach stenWand l ungen b i s zur Gegenwart se ine Anwendung und
B edeutung behauptet hat . Schon früher v on Recht sh i s t or ikern

,
wie

M iche l sen u . A .

,
auch v on un s berei t s im Anzeig er (Jah rg . 1863 , S p .

161 f., 245 f.) behande l t , kehrt derse lbe ers t in se iner a l l se i t igen Auf
fassung

,
w ie sie h ier vor l iegt , se ine vol leWich tigkeit h eraus. An die

vorg escbich tl ieh e Zei t knupft aueh E . L. R o c h h o l z an in seiner
interes santen Abhand lun g : „D r e i G a u g ö t t i n n en \V a l b u r g

,

V e r e n a u n d G e r t r u d a l s d e u t s c h e K i r c h e n h e i l i g e . S i t
t en b i l d e r a u s d em g e r m a n i s c h e n F r a u e n l e b e n .

“ Leip
z ig

,
Verlag von Fr iedrich Fle i scher . 1870. 8. 202 S tn. D ie b e

kann te T hatsach e ,
dafs die bekehrende K irche in den nord i schen

Ländern v i e l fach an di e U eberl ieferung en des H e identhurns an

kn üp fte
,
wird h ie r in besonderen Fä l len nachgewiesen un d ge

zeigt , w ie die genannten dre i he i l igen Frauen ursprung l ieh al s

german i sch e G aug ottinnen fungierten ,
die andererse i t s auch a l s

S pukg estalten in den Ab ergl aub en uberg ieng en. Museen wir un s
zunäch st wundern

,
wi e v iel Mater ial al s geschich t l icher Be l eg fur

di esen Gegen stand n och hat zusammengetragen werden könn en
,

s o gewi nn t das Buch seine hauptsach l ich ste Bedeu tung durch
_

die

Tragwei te der dar in aufge s tel l ten al l geme inen Ge s i ch tspunkte und

di e s charfe Durchdr ingung des kul turh istoriseh en Geha l te s der
Frage . A eh nl ich en

,
au f e ine be s t immte O ertl ichkeit besch rank

ten Untersuchungen w idmen s ich die B i l d e r a u s W e s t fa l e n .

S a g e n , V o l k s u n d F am i l i e n fe s t e , G e b r a u c h e ,
V o l k s

a b e r g l a u b e u. s. w . Von H e r m a n n H a r t m a n n . Osnabrü ck .

R ackh orst’sch e Buchhand lung . 1871 . 8. 388 S tn . D ie G egend ,
we l ch e un ter den genann ten Rü ck s ichten z ur Dars te l l ung kommt

,

i s t das n och wen ig behande l te nörd l ich e ,
ehemal s hann overi sch e

We s t fal en , wel che s in seiner Abgeseh iedenh ei t vie l l eich t unter al
len d eutschen Landschaften am me i sten von seiner a ltesten E igen
th üm liehkeit bewahrt hat

,
wie v on Sei te se iner s taat l ichen V er

fassung ja aus den klassi sch en Darste l l ungen Moser’s bekann t i st .
D er h ieh er gehörige S tofi‘

i s t m it gro iser Liebe ge samme l t und in
anziehender We i se vorgetragen . D ieselbe Gegend behande l t
e ine k leine Schri ft v on D r. C . S t u v e ' U n t e r s u c h u n g e n u b e r
d i e G o g e r i c h t e i n W e s t fa l e n u n d N i e d e r s a c h s e n . Jena

,

Druck und Ver lag von Fr iedr ich Frommann . 1870. 8. 151 S tn.
,

we l che zwar , s treng genommen , der G esch ich tsch reibung im enge
ren S inne angeh ort , aber , wir mochten sagen

, eben durch die
O ertl iehkeit , auf we l cher d iese Unters uchungen spie l en , auch fiir
die Ku l turge sch ichte höch st bedeu t sam wird und v ie l leich t gerade
darin ihren Schwerpunkt findet. Es w ird naml ich ein Stück ech

ten al tg ermaniseh en Rech t s und F reih eits lebens vor uns aufge

deckt , we l ches un ter den Experimen ten der T hatsach en und Theo
risen frei l ich bi s auf das Gebie t der W i s sen schaft ausget i lg t i s t

,

aber, w ie es aus der Natur des Volkes hervorgegangen
,
z u des sen

B ewu ß tse in zurü ckkehren ma i s , wenn w ir auf Grund der Rech
nung m i t w irk l ichen G röl'sen über die blofsen V ersueh sstationen

h inauskommen und die Ges chich te n i ch t b l o s erleiden , s ondern
aueh g enie isen wol len . D ie t rockene h i st ori sche Bewei sfuhrung
w ird in d iesem Buche unendl ich b ered t. An die Literaturg e

s ch ichte knupft s ich die von J. M e s t e r i aus dern Schwed i schen
ubersetzte und mit Nach tragen versehene Abhand lung :

„
Z u r N i

b e l u n g e n s a g e. S i e g fr i e d b i l d e r ,
b e s c h r i e b e n u n d e r

k l ä r t v o n P r o f. C a r l S a v e. Hamburg . Verlag von O tt o Me i fa
ner. 1870. 8. 88 S tu. M it 4 Taf. i n S teindr. D en e igentl ichen In
hal t der Schri ft b i ldet die Erl äuterung zweier in der schwed i schen
Prov inz S odermanland befind lich en , von einer Menge e ingehauener
F iguren b eg l ei te ten Runen in schri ften , wel che bewe i sen , dafs die
Sage des german i schen He l den S igurd Fafnertödter auch dort bei
misch gewe sen

,
wo bi sher k e ine Zeugn i s se dar iiber vorgekommen .

A l s Anhang i st e ine B eschreibung w ie Abb i l dung mehrer aui serst

merkw ürd iger norweg i scher H o lz skulp turen vom 1 1 . b i s 12 . Jahr
hundert , näml ich zweier K irch enth üren und zweier S tüh le gegeben ,
we l che in reicher Ausstat tung Seemen aus demse lben S ag enkreise
ve rführen . E in Gran i tb l o ck m i t eben fal l s h ieh er g eh orender Dar
ste l l ung in der schleswig’ s chen Landschaft Angel n , sowie e in ige
andere D enkmaler vervol l ständ igen d iese Re ihe sel ten s ter monu
men taler Zeugn i s se. E inen interes san ten Be i trag z u der noch
wen ig behandel ten Geschi chte der Mechan ik g ib t E r n s t N o t
1 i n g in se ine r S t u d i e u b e r a l t r ö m i s c h e T h u r un d K a

s t e n -S c h l o s s e r. Mannheim . Druck und Ver lag von J. S chnei

der. 1870 8. 47 S tu. M i t 6 Tafe l n in Tondruck . D er Verfasser
hat n äm l ich

,
im Anseh lul

'

s an erha l tene al trom isch e von den

neuromisch en z u un terscheidende Sch lusse l un d S eh lo isuberreste,
auf Grund des heut ig en S tandes der Mechan ik die le tz teren z u
verv ol l ständ igen oder neu z u construieren versucht und g ib t in
sein em Buche die Darste l lung seiner s innreichen C ombinationen,
we l che frei l ich , was ihre h is tori sche Bez iehung angeh t , Von Se i te
der Forsch ung noch die Bestät igung erwarten mussen . „E ine um

fassendere Monograph ie is t : D e r T a n z u n d s e i n e G e s c h i c h t e.

E i n e ku ] t u r h i s t o r i s ch -e h o r e o g r a p h i s c h e S t u d i e. M i t
e i n em L e x i k o n d e r T ä n z e. V o n R u d o l p h V o i s , K onig l .
Tänzer und H o ftanz l ebrer. Ber l in . Verlag von O swa l d Seehagen .
8. 402 S tm. Das ganze Geb ie t der Gesch ich te und der Vö lker
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kunde um fassend , uberal l auf die t ieferl iegenden sitteng esch ich t

l ichen Motive zuruckg eh end ,
gewinn t das Buch ein bes onderes

In teres se , wei l es von e inem Fachmann ge schrieben i s t , und er

öffnet e ine Menge bedeut samer Ges ich t spunkte. T ief einsch nei
dend in die bi sherigen An schauungen i s t W i l l i a m E d w a r d
H a r t p o l e L e cky

’
s „
S i t t e n g e s c h i c h t e E u r o p a ’

s v o n A u

g u s t u s b i s a u f K a r l d e n G r o fs e n .

“ Nach der zwei ten ver

bes serten Auflag e übersetz t v on D r. H . J o l o w i c z . Erster Band .

Le ipz ig und He id elberg . C . F . Winter’
sch e Verlagshand l ung. 1870.

8. 405 S tn Denn , wenn es fiir die genann te Zei t auch keines
wegs an g rundlieh en Forschungen feh l te ,

s o se tz t die Auffas sung
der bekannten T hatsach en von kul turg esch ich t lieh er Sei te d ie se lben
oft in überraschender Wei se in ein anderes L ich t . ' Für deut sche
Leser erhä l t die Schri ft e in fast p ikantes In teresse al s Nachklang
und A uflehnung zug leich gegen die Sch u le der b i sherigen eng l i

s chen Mora lph i losophen . J o h a n n e s S c h e r r ’
s „D e u t s c h e

K u l t u r u n d S i t t e n g e s c h i c h t e “
. Leipzig ,

Ver lag von O tt o
W iegand . 1870. 8. 625 S tn. l iegt in v ierter, durchgesehener , erg änz
ter und vermehr ter Auflag e vor. Von M o r i z C a r r i e r e ’ s um
fassendem Werke : D i e K u n s t i m Z u s a m m e n h a n g d e r C u l

t u r e n t w i e k l u n g u n d d i e I d e a l e d e r M en s t h h e i t
,

“ Le ip
z ig

,
F . A . Brockhaus ’ Verlag

, gr. i s t der v ierte Band ersch ie

nen
,
we l cher die Renai s san ce b i s z um 17. Jahrhunder t weiterfuh rt.
E ine Fortsetzung i s t eben fa l l s ersch ienen von G . L. K r i e g k

’
s

„
D e u t s e h e s B ür g e r t h um i m M i t t e l a l t e r “, Verlag der Liter.

arti s t . Ansta l t in Frankfurt a. M .
, g r. 8.

E ine Anzah l Monograph ien fuh ren wi r n ur dem T i tel nach
au f

,
da deren Inha l t darau s h inre ichend charakteri s iert wird : F .

H o fm a n n : „ U e b e r d e n V e r l o b u n g s u n d d en T r au r i n g .

“

Wien , G ero ld’
s Sohn . Lex .

-8. G . W e s t erm a y e r : „
C h r o n i k

d e r B u r g u n d d e s M a r k t e s T ö l z
,

“ M ünchen
,
Lindauer

’
sch e

B uchhand lung
, g r. 8 . K . E i e h w a l d : „C o m p e l m e n t e e r

b o o k v u n
’ t J a h r 2 . Aufl.

,
Bremen , Tannen

’ s Ver lag. 16 .

v o n M u l v e r s t e d t : M i t t e l a l t e r l i c h e S i e g e l a u s d e m
E r z s t i f' t M a g d e b u r g .

“
2 . Lfg . Magdeburg

,
S ch afer

’
sch e Buch

hand lung , gr . 8 . G . v . B ü l o w : G e s c h i c h t e d e s W a p p e n s
d e s G e s c h l e c h t s v o n B ü l ow . E i n h e r a l d i s c h - s p h r a g i

s t i s c h e r V e r s u c h au f G run d d e r ä l t e s t e n D e n km a l e r

d e s G e s c h l e c h t s .“ B er l in
,
M i ts che r u. R östel l . A . K i n o k

h o h n : Z w e i p fa l z i s c h e G e s a n d t s c h a f t s b e r i c h t e u b e r
d e n fra n z o s i s c h e n H o f u n d d i e H u g e n o t t e n . 1 5 6 7 u n d

Manchen , F ranz
’

seh e Buchhand lung . g r. 4 . D r . E . D ü

r i n g : „K r i t i s c h e G e s c h i c h t e d e r N a t i o n a l ö k o n o m i e
u n d d e s S o c i a l i s m u s .

“ Ber l in , bei T h . Grieben . g r. 8. 38 Bo

g en . E l s a s s i s c h e L e b e n s b i l d e r a u s d em 1 6 . u n d 1 7.

J a h r h u n d e r t .“ 1 . Bd. 2 . Aufl. Base l
,
Schne ider’ s Verlag . 8.

A u/sa tze in Z ei tsch r iften.

D a s A u s l a n d : Nr. 24. Das U rland der Indogermanen .

D i d a s ka l i a : N r. 1 -1 l ii
‘

. Z u A l brech t D urer
’

s v ierh undertjii h rig er

G eburts tags feier. (D r. Franz S . zi l f. D ie

Ber l iner G e richt s laube. (Brun o Meyer .)
E u r o p a : N r. 23 . D er de u ts che Bauernkrieg. Nr. 24. G raf Z in
zendor f' u. seine D ic lxtersch ul e.

K o r r e s p o n d e n t v. u. f. D e u t s c h l a n d : Nr. 265. Zur G esch ichte

des S anitatsw esens . (A . d. S ehw . K ronik.) Nr. 283 . Albrech t
D ü rer u. Peter V i scher . (R . B er'gau .)

D i e N a t u r : N r. 24. D er Montb l anc n. das C hamounix -Thal . Von
Otto U h l e. 4 . Zur Gesch ichte der Montb l anc-Bes teigungen .

A u g s b u r g e r P o s t z e i t u n g : Sonn t . -Bl . , N r. 23 . A l tbayrisch e

G a l tur-Sk izzen . D ie Bauernhochzei t . IX. D er Hoch zei ts tag.

N e u e F r e i e P r e s s e : N r. 2428, Mgbl . D ie avignonesiseh en Päpste .

Vortrag. (K onst. H öii er.)
U e b e r L a n d u n d M e e r : N r. 34 , S . 16. D ie Wappen von Bl sai

‘

s

un d Lo thringen .

Z e i t s c h r i f t f ii r b i l d . K u n s t : 8. Heft
,

Das S ch lofs i n
Bruch sal . (A lfr. \V o ltmann.)

A l l g em. Z e i t u n g : Bei l . , N r. 147. Wi lhe lm He imse . (E rg anzung
zu dem Aufsatze in N r.

I l l u s t r. Z e i t u n g : N r. 1456. D ie Feste Ob erhaus bei Pas sau .

Zum Durer-Jubi läurn. N r. 1458. D ie L inde a l s nat ionaler
Baum der Deutschen . (K . Ho fmann v . Nauborn .)

S t r a f s b u r g e r Z e i t u n g : N r. 1 19 fi
'

. D ie modernen al sat iseh en

H i s tor iker . N r. 13 1 ff. D ie h istorisch a rch äo log isch e G ese l l
s chaft des E l sas ses .

V ermi sch te Nach ri ch ten.

30) Bei Erdarbe i ten aufder Domane B r o d d e n bei Mewe (Wes t

preuisen) entdeck te man eine Anzah l noch z iem l ich wo l erh al tener
U r n e n . In den se lben fanden s ich Ohrgehänge, Armringe und an

dere S ehmucksacben und G erath sch aften
,
sämmtl ich an scheinen d

aus E i sen bestehend . Schon früher hat man in der G egend der
gleichen Funde gemach t. (I l l . Z tg .

,
N r.

3 1) Auf e inem Kornacker b ei B l i e s m en g e n (P fa l z) sank am
12 . Ma i der Boden p l ö tzl i ch ein . I n der s üd l ichen Wand der ein

gesunk enen S te l le ,
unge fähr 4 Fu l's t ie f , wurde e ine r ö m i s c h e

T o d t e n urn e m i t mei s t verkoh l ten Knochen gefunden , in wel

cher s ieh e ine k l einere Urne m i t den U eb erresten eines K inde s
be fand . S pater w urde noch eine Urne dase lb s t gefunden , und da.
etwa 500 Me ter v on dem genannten Orte s ich die Ru ine e iner
R ömerburg befinde t , so i s t woh l anzunnehmen, dafs man auf einen
röm i schen Beg rabnil'sp latz ges to ß en i s t .

(Kö ln . Z tg .
,
Nr. 150, 2 . B l . nach (1 . Pfal z . Z .)

32) D ie A u s g r a b u n g e n auf der We st seite des P e t e r s
b e r g e s b ei G os lar haben b egonnen . D er innere Raum des e inen
T hurms l iegt bere i ts gan z frei , w ie auch der naeh stl ieg ende The i l
des Boden s der vorma l igen K i rche . Im Mauerwerk des j e tz t v o l
l ig n iederger i ssenen K üsterh auses der Marktk irche fand man einen
z iem l ich gu t erhal tnen Le ichen stein m i t Wappen , late in ischer In
sch ri ft und der Jahreszah l 1330 ; ferner zwe i Leichen ste ine au s
Sch ie fer , von w el chen der eine e ine sch on grav ier te Grab schri f't
m i t der Jahre szah l 1635 und der andere die gut ausge führte G e
stalt e ines Ri tters S chwieh e l t zeigt . D as Pe tersst ift

, g eg rundet

von He inrich II . dem He i l igen , wurde im Jahre 1527 zers tört .

(Hann . Cour. ; 2 . aul
'

s erord . Be i l. 2 . Al lg. Z .
,
N r. 139 ;

I l l . Z tg .
,
N r.

33) Im F i lzengraben zu K o l n wurde eine m i t Inschri ft und
Wappen versehene e i s e rn e P l a t t e aufge funden , die e twa 4 Fu l's
i n der Höhe und 8 Fu is in der B rei te m ifst. Oben befindet s i ch
innerhalb eines m i t fränk i schen Rosetten bese tz ten Lorbeerkran
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zes die U ebersehrift : Wu l len — Ampt 1693 3
D ie Mi t te ze igt das

Wappen d ieser e in st so bedeutenden und mächtigen Zun ft neb s t
zwei Lowen a l s Sch i l dhal tern . Darunter s ieh t man das Wappen
der kö ln i sch en Patrizierfarni l ie Kerich , au s we l cher mehrere M it
gl ieder die B ü rgermei s ters te l le bekleideten . We i ter un ten fol gen
di e Worte : Jean Kerich , Bannerherr und R ath sverwandter.

(Köln . Z tg .
,
N r. 157. 2 Bl .)

34) Bei der Ausg rabun g e ines Fundamen tes z um Neubau e ines
Hauses fand man am 23 . Mai in B r a u b a c h (Nas sau) e inen r o

m i s c h e n T o p f , des sen Inhal t n eben A sche un d Knochenres ten
aus zwei M ünzen bes tand , einer grei seren von Kup fer und e iner
kleineren von S i lber. D ie ers tere ze igt ein en schön ausg eprag ten
Imperatorenkopf m it der Umschri ft : Caesar Pontif. Max. , we l che
w ol auf Augustus z u deu ten i s t . Auf der Kehrse i te s ieh t man
zwei Gen ien au f zwe i Säu len stehen , die nach der M itte h in zwei
Kranze reichen . Das darun ter Ge schriebene i s t n ich t meh r le ser
l ich ; eine k l e in e Querfassung in Form e ines l äng lieh en Rech teck s
enth alt Symb o le ; darunter befinden s ich Buch staben , we l che zu

sammen R O MET AV C geben . D ie k leinere S ilberm iinze zeigt e inen
Kop f

,
z iem l ich erha l ten , ohne Umschr i ft ; die Kehrsei te b iete t e in ige

undeut l iche Symbole dar . (D ies., N r. 149 , 2 . Bl .)
35 ) Bei H o l l e r (H erzogth . Luxemburg) wurden in der ersten

Hä l fte des Monat s Ma i 378 R om e rm ü n z e n , neb s t ein igen U r
nen, et l iche Fu i s t ie f in der Erde gefunden . Unter den Munzen
s ind solche von Vespas ian , Dom i t ian , Nerva , Trajan , Hadrian , An
t on inas

,
Aure l iu s

,
Commodus

,
D ivu s Verus

,
D ioc letian

,
D iva F au

s t ina
,
Cri sp ina Augusta etc. D er Bes i t zer

,
Pfarrer B ernard von

\V i lwerding en, b eab s ich tigt , den gröisten Thei l der M ünzen ihrem
W

'

erth e nach zu verkau fen . (D ies ., N r. 141 , 3 . Bl .)

36) Vor Kurzem grub man bei H a g e s t a d s b e rg in S ch oonen
gegen 550 s i l bern e Münzen aus , lau ter rom iseh e Denare , g esch la
g en unter den Kai sern und Kai ser innen : Nero 2 , Vespas ian 1 , Do
m itian 2 , Nerva 1, Trajan 28, Hadrian 29 , Sabi na 6 , A e lius Cäsar
e in ige

,
Anton inus P ius gegen 250, Marcu s Aure l ius gegen 50, Ln

cius Veru s e in ige , Faus t in us sen. und j un . 90, Luni l la 11 , Commo
dus 50, Cri sp ina 7 ,

S eptimius Severus 8 ; a l so sammtl ieh aus der

Ze i t von 54 bi s 2 1 1 n. Chr. ’

(I ll . Z tg .
,
N r.

37) E ine vom G eh . H o frath Dr . G ersd or f b esch rieben e M ii n
z e n u n d M e d a i l l e n s a m m l u n g au s dern B es i tze des verstor

b enen Le ipz iger V iceappe l lationsg erich tsprasidenten Dr. Kar l H .

H a a s e k ommt b ei H . Hartung in L e i p z i g vorn 4 . September an
un ter den Hamm er. D er Kata log en thäl t 4782 Numm ern und bi l
det e inen Oktavband von 242 Se i ten . B i sa i s und Lothringen

(D ies ., Nr.

4 1) Ein intere s santer B ei trag zur Ge sch ich te der Zei t Kai ser
Maxim i l ian ’ s I I. kommt bei W. Braumul ler in Wien heraus. E s i s t
d ies eine B i o g ra p h i e v o n L a z a r u s F r e i h e r r n v . S c h w en d i ,
oberstem Fe ldhauptmann und Rath des genann ten Ka i sers

,
nach

O rig inalacten des k. k . Haus Hof 11 . S taat sarch ivs sowie der Ar
ch ive vers ch iedener M in i s ter ien darges te l l t von W. v . Janko .

(Das.)
42) Am

_ 24. Mai i s t e ine an dem G eburtsh ause des K o p e r
n i c u s in T h o rn angebrach te G e d e n k t a f e l enth ü l l t worden .

(Das .)

M i t t h cäi l un g e n.

9) In B ezug auf das in dem Aufsatz e
„
Z ur

'

G esch ieh te der

F euerwaii
‘

en
“ im Anzeiger 1870, S p. 381 , besp och ene und i n F ig.

2 1 und 22 abgebi ldete G esch ü t z erha l ten wir v om Bes i tzer des se l
b en die M i tth ei lung , dafs es n i ch t v on ihm

,
s ondern von e in em

A rt i l lerieo ffiz ier gefunden wurde und ers t nach wech sel ndem Be

s it z aus den Händen e ine s B er l iner An t iqu i tätenhänd lers in die

Verantwortl iche Redaction A . E s s e n w e i n.

sein igen uberg egang en i s t . Herr v . Quast hat te die G ü te, un s auch
eine genauere Zeichnung d ieses S t ü cke s m itzuth ei len ,

von deren
Pub l icat ion wi r h ier j edoch ab sehen könn en ,

da die Untersch iede
s ich vorzugswei se au f die ohn eh in sehr schwankende und kaum
ri cht ig wiederzugebende -äufsere G l iederung bez iehen . A . E .

Dr. G . K . F r o m m a n n. D r.
,
A . v . E y e.

Verlag der l i terari sch - art isti schen An stal t des germani s chen Museuins in Nürnberg.

S e b a l d
’
sch e Buch druckerei in N urnberg :

s ind durch 50 Munzen vertreten
, 9 au s der Landg rafschaft Eisais ,

die übrigen aus dem H erzog th um Lothr ingen un d einze lnen el sä

fsiseb-l oth ringi schen '

Städten . (D ies ., Nr.

38) D ie Wiederg ew-innung von E l sa is und Lothringen hat
sch on manche neue P läne fur die h i storis che Wi s sen schaft hervor
gerufen . D er Vere in von Alterth umsfreunden im Rheinlande hat
sein besonderes Augenmerk auf die E r f o r s c h u n g d e r b e i d e n
g r o fs e n R öm e r s t r a ié e n

,
d i e v o n T r i e r n a e h M e t z f u h r

t en , geworfen . A l s Beg inn dieser Erforschung kan n die un ter
der Lei tung des Prof. aus

’m Weerth erfo lgte Aufdeckung .des l in

ken nordl ich en F l üge l s der röm is chen V i l la z u Nenn ig und einer
b ish er unb ekann ten k l eineren Vi l la zu Köl lig, dre i S tunden unter
ha l b Nenn ig

,
ge l ten . (Das.)

39) Herau sgegeben von R . E itelberg er von Edelberg , ers che in t
b ei Braumul l er in Wien ein g röl

'

seres kuns th i s tori sches Sammel
werk un ter dem T i te l Q u e l l e n s c h r i f t e n f u r K un s t g e

s c h i c h t e u n d K u n s t t e c h n i k d e s M i t t e l a l t e r s u n d d e r

R e n a i s s a n c e .

“ Unter den zu r Aufnahme best immten Schri ften
erwah nen w ir : Cenn ino-C ennini ’s I l l ibro del arte“

,
Leonardo da

V in c i ’ s Trat tato del la p i t t-ura“
,
Fach schriften und Briefe von AI

brech t D ürer
,
die deut schen Maierbüch er des 1 1 .

— 15. Jah rb.

(Das.)
40) Un ter dem T i tel D e u t s c h e R e n a i s s a n c e. E ine

Samm lung von Gegen ständen der Arch itektur und des K unstge

w erbes in autol ith ograph irten Original aufnahmen“ beab s ich t igt die
Verlagshand lung von E . A . Seemann in Le ipz ig die Herausgabe
eines Werks

,
das zum ers ten Mal die rei chen Schätze des deut

schen K unstfiei i
'

ses au s der Per iode der Renai s sance in gro fserm
Um fan g an die O effentl ichkeit z ieh t. Das Ganze w ird 100— 120

L ieferungen umfassen D ie erste Abth ei lung ,
we l che Nürnberg“

b ehande l t und von Profes sor A . Ortwe in herau sgegeben wird , s o l l
in 10— 12 L ieferungen zum Abseh lui

'

s ge langen
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Anz e iger fur K unde der deut s c h en Vorze i t .

zu der Au sb i l dun g gel angten , wie i n a ndern deut schen S tad
ten ,

namen tl i ch denen ,
wel che i n F o lg‘e p ol i t ischer V erwickß

l ungen in der zwei ten H älfte des 1 5 . Jah rb . z u r V erstarkung
ih rer B efest igung veranlafst wurden , wie Danzig , K ö l n etc .

H ier nahmen sie die Gestal t von m äch t igen , s te inernen , i n

meh reren S t ockwerken fur G eschutz einger ichteten T hürmen

an ,
auf die s i ch eben fal l s der Name B ol lwerk über t rug. D ie

Ch ron ik B urkar d Z ink s von Augsbu rg s tel l t un s d iesen U eb er
gang vor treffl i ch d a r , indem sie unterm Jah re 1444 gelegent

l ich des Zuges der Armagnac s erz äh l t 5) , wie Augsburg ein ü
,
h ö l zern po l lwerk v or S t. Jakobsth or

“
aufserhalb der Mauer

über den wa ssergraben “ an legte und bei 10 schufslocher dari un

gemach t , dare in gro fs aiehblock z u den bueh sen und au ß erha lb
des sel ben werk s bett man a in gueten wa ssergraben gemacht“ .

Später (im J . 1458) er set z te man da s h öl zerne B ol lwerk du reh
den se l ben gro isen tu rn , der an dem sel ben egk s ta t“ . E s i st
n ich t unwah rschei n l i ch , dafs diese Ar t der T horbefestigung d urch
e inen auisern un d innern T horthurm s ieh in S uddeutseh land
un ter dem Namen

,

die p reu ß i s che Ar t“ ein führte D er

deut sche O rden in Preu ß en , obglei ch p ol i t i s ch ohnmach tig ge

w orden
,
wa r z u d ieser Zei t n o ch immer der T räger m il i tar i

s cher E rkenntnifs . D ie Pr ov in z Preuisen ha t n och mehrere ü
d ieser T borbefestigungen aufz uweisen .

I ch habe s ch on bei ei ner andern
_
G elegenh eit (An zeiger

1870, S p. 40) auf die Wich t igkei t d ieser Aufsenwerke aufmerk

sam gemach t un d darauf h ingew ies en , wie sie den For t sch r i tt
zum Bastionarsystem anbahnten , in dem sie um die M i tte des

1 5 . Jahrb .
,
wo die A r t i l ler ie au s ih ren K in der schuh en herau s

wuch s
,
benutz t wur den , vermoge ih rer vor sp r ingenden L age die

zw ischen l iegenden F r onten z u fiankieren. Man s ieh t das rech t
deu tl i ch bei der von B aader a. a. O . mitgeth eilten Arm ierung
Nürnbergs in den Jah ren 1449 und 1462 , wo haupt sächl i ch die
Vo rwerke un d namen tl i ch die Zwerch l inien, a l s die F l anken
der Y orwerke, s tark mit Ar t i l ler ie b eset z t s in d . D ie Bo l lwerke

waren vermöge ih rer L age jenseit des S tadtgraben s n och m eh r
daz u geei gnet . Es i s t ein merkwürd iges Spie l n a ti onaler Wech

selwirkung , dafs die I ta l iener bei E rfindung der B a s t i one den
selben den deut schen Nam en B oll werke (i tal . baluar do , frnz .

b oulevard) gaben , der ursprungl ieh mit ih rem Ravel in da s se l be
bedeutete. E s s chei n t darau s hervorz ugehen , dars die I t al ien er
die eigenthürnl ieh e B enu tz ung der B o llwerke z u r F lankierung
i n Deu ts ch l and

,
wah r schein l ich im burgundi schen B eere vor

D eu tz 1474 , kennen gelern t hat ten . Z u d ieser Zei t h at te Kö l n
sch on sei n mäch tiges

,
s tei nernes B ol lwerk vo r dem S . Sever i

T hor
,
un d der Rath beei l te s i ch , nach den guten D ien s ten , die

si e bei Deut z gelei s tet , den Bau n och neuer 4 B ol lwerke zu

beant ragen .

P forte
, „
das new vorwerk au f der erden“ des Jah resberiebts),

ge legen war .
5
) Hege l ’ s Chron iken , Band v,

s . 176f 177.

6
) Wii rdinger , Kriegsgesch ich te und Kr iegswesen von Bayern

etc . 11
,
S . 43 1.

Ueber die Verwen dung der Ar t i l ler ie i . J. 1430 Spr ich t
s ich un sere Ver o rdnung nur im A l l geme inen au s

,
in dem sie

i n dern ein lei tenden B emerkungen 8 2 sagt : I tem so so l man
z u 9edem tore der gro isen zentnerpuch sen e ine turen un d sol

die karrenpuch sen un d sch irmpiieh sen a uch eynteylen al s man
z u R at wurde (wie man berath en, besch l o s sen) vnd da s so l ein
zewgmeister auisrich ten.

“

D iese S tel le findet eine Erl äuter ung am S chl ufs (8.

wo die O rdnung die Summe der fur B eset z ung der Wälle
erfor derl ichen Handbüchsen und Armbruste angib t (501 Büch
sen und 607 Armbrii ste) , i n dem s ie h inzufugt : „V ud i s t der
zewge auf der vesten (auf der B urg) , zentnerpué h sen z u den

t oren
_ , karrenpuch sen und sch irmpuch sen darczu nieh t gereon

net.
“ Auch Endres T uch er’

s M emor ia l 7) äu ß er t s ich ubereinstim
men d dami t a. 1 430 : „ I tem man legt un ter die 5 äu ß ern T or
zu nach t zwei gr o s D araspue‘

h sen vud vnter j edem tor 4 s chutzen
vud ein erbarn bei jn, vud i n jeden turn au ch einen

,
der tag

vnd nach t wach t , vnd vnder jedes t or 1 gro s puch sen auf ei
nem Wagen “

.

Man dar f nun d ieses Legen der gro ß en B uch sen unter
die T h ore n icht s o wö r t l i ch nehmen ; es h ei fst ja oben kamen

pueh sen un d sch irmpüchsen D ie S chürstabsch en Auf
zeichnungen v. J. 1449 9) belehren un s , dafs dies n u r ei ne Be
r e i t s tel l ung war , um sie z u Auszugen oder zu r P l ac ierung in
den Vorwerken un d Zwingern zu verwenden . E s hei ß t h ier :
oh sein n ot tett h inau s z u füren.

“ S ie warendaher auch be
spann t , wenigs ten s die Karren un d Wagenbii ch sen. Wir s tehen
h ier (i . J . 1 430) m i t ten i n einer Zei t

, wo A l tes un d Neues
n och unverbun den nebeneinan der bes teh t . D ie frei s tehenden

Mauern un d h ohen T hürme
,
darau f berechnet die V erth eidi

gung von der Höhe durch A rmbruste etc. z u führen,
waren

n i ch t zur Aufnahme von Gesch ützen gee ignet ” ) und s ol l ten
auch den wei tem F ort schr i tten der A r t i l ler ie bal d erl iegen .

D ie Z ivingermauern waren zwar n ied r iger , aber auch ih re An

l age war n i ch t auf I deen gegründet die mi t den F euergeschutzen
i n Verb indung s tand en . S ie b oten weni gs ten s die M it tel , durch
th ei lweise Anbringun g von E rdansch uttungen h inter der Mauer
(Tarras , Terra is , fran z . terra sses , terras sement s) Geschütze zu pla

oieren
,
die sich des directen Sch us ses bed ienen

Heg el , Chron ik en von Nürnb erg I I, 20.

8
) D ieses „darczu

“ wird wo l bes ser au f die vorangegangene
Summe der Büchsen un d Armbr ii ste al s au f die h ier genann ten
„zentnerpueh sen

“ zu bez ieh en sein . D r . F r o m m an n .

9
) Hege l , Chron iken von Nurnberg I I , 289
D ie Mauern der dri t ten Um fass ung waren im J. 1388 b e

endet ; ‚
aber ers t in d ieser Zei t finden s ich die ersten Spuren von

T h ürmen , di e fiir G esch utze e ingerichte t s ind . In den Arm ierun

g en von 1449 und 1462 s ind zwar e in ige T hürme der Stadtmauer
au f ihren P lat tformen

,
wi e ihre Lafletten (au f hohem G erü s t und

auf Böcken) andeuten ,
m i t G esehutz bewaffnet , je doch mag die

E inri ch tung der P lattformen h iezu er s t nach trä g l ich erfo lg t sein .

Daher der Nam e T arrasbueh sen ,
der ers t z u Anfang des



Anz eige r fur Kunde der deut s c hen V o rze i t .

Namen tl i ch war da s aber in den Vorwerken der Fal l , die eben

fall s nur n iedere Mauern hatten un d ni ch t s o im Raum beengt
waren wie die Zwinger .

E s ist nun interes san t, zu sehen
,
wie s i ch die Nurnberger

un ter d iesen Um s t änden bei den fol genden N eub auten h al fen ,

urn da s A l te m i t dem N euen zu. verb in den . Wir kennen be

reits die bedeu tenden T hu-rmbauten der folgen den Jah re in

den Zw ingern un d Vorwerken .

’ Vergle i ch t man dam i t die A r
miei*ung i . J. 1449 , so ergib t s i eh , d a is d iese T hürme fii r Ge
s chüt ze klei nen Kal iber s einger i ch tet waren , wel che th eils auf
den P l at tfo rmen , th eils. im I nnern h in ter 8eharteu au fges tel l t
waren . Man erkenn t da s an den Lafi"etten (G erusten) m i t um
l auii endem Rad “ oder den Ges chüt zen auf umgehendem G e

r üst “
,
d. h . die Imfi

'

etten dreh ten s i ch um ‚den M ittel p unk t der

P l attformen
,
um versch iedene 8ei'tenrieh tungen nehmen z u kön

nen. D ie G eschutze auf „nyderem G erust“ s tanden in den

T hurmen un d feuer ten au s S ch arten .

A l le diese G eschutze d ienten nu r dazu , gegen den gewal t
samen Angriff z u s i chern . Gegen die fö rm l iche B el ager ung

bl ieben n eben den Zw ingern hauptsaeh lieh die Vorwerke , un d

dah in z iel t die Be rei ts tel l ung der schweren und m itt leren K a

l iber an den Thoren . E in U ebelstand war nur der, dafs diese
V orwerke sel b s t keine h inrei chen de Fes ti gkei t b o ten und von
einem ents ch l os senen Fei n d lei cht er s t iegen werden k onn ten .

Darin mag der G run d l iegen , dafs man es anderwarts vo rz og,
z u den mass iven B ol lwerk en über zugeh en . S on s t h a tten sie

v o r d iesen den Vorzug des geraumigen H ofraums, auf wel chem
die s chweren S teinkal iber aufges tel l t werden konn ten . Nürnberg

s chein t i hnen auch in der F olgezei t t reu gebl ieben z u sem wie

man an den Res ten der äuise
'

ren Werke sehen kann E s h at
dann sp äter auch an der H auptenceinte manche V eranderungen
vorgen ommen , an ei n igen S tel len sta t t der h ohen T hurme nie

d ere
,
run de Bas teien angelegt ; dann ha t es, al s eine der er s ten

S täd te
,
wel ch e z um Bastionarsystem übergiengen, die Fr on t vo r

der B urg m i t B a st i onen eingefaist und sch l ie l
‘

sl ich die s oge

nann ten D uren T hürme “
) erbaut , die wol ein z ig in ih rer A r t

15 . Jahrhund ert s auftr i t t
,
w ei l man vorh er den d i r e c t e n Schufa

n ich t hatte . (Inventari um des Orden shauses zu Schwe i z 141 1 : 3
T arasb ii ebsen. Toppen

,
d ie ä l tes ten Nachri chten über das G e

sch ützwesen in P reu ß en , S . Es waren anfäng l ich S teinb ii eh
sen, j edoch bal d au sschl ieß l ich Loth -(B le i-)B ü ch sen .

D iese T h urme s ind ers t nach der M i tte des 16 . Jah rb . er

baut
,
und schwerl ich ha t A l bre ch t Dürer den Entwurf daz u h in

terlassen . S ie s ind aus den mi tte lal terl icben, e igent l ich röm i s chen ,
I deen der Waii enwirkung von oben hervorgegangen , s o l l en von

ih rer Plat tform die hohen A ng ri ffsarbei ten des Belag erers , w ie sie

im 16 . Jah rb . uh l i ch waren , die Katzen , e inseh en und beseh ie isen ;
al s todte Massen sol len s ie d ie rückl ieg enden S tra isen , a l s die
Ii aup tcommunicntionen ,

vor dem fe ind l ich en -V urfieuer sch ü tzen ;
s ie tragen dann aber auch e in modernes E l emen t an s ich , das des
gemauerten Redu i ts , wozu die früheren inneren T h orth ürme wahr
sch e in lich die Veran las sung gegeben haben . J ed och haben d iese
Reduit s ke ine Feuerwirkung , da s ie m i t Ausnahme e ines F lanken

g eseh u tzes im Erdgescho ß in den unterm S tockwerken ohne Schar
ten s ind .

das tehen un d in der En twickel ung der modernen Befestigungs
kun s t am sehroii sten da s Momen t vertreten

,
da is die K r iegs

b aumei s ter üb er den augenb l ickl ichen S tandpunk t der Ar t il ler ie
h inau s n ich t z u sehn im S tande s i nd

,
obgl ei ch ihre Werke fü r

Jahrh un der te erbau t werden .

Zum S chl uß n och e in ige Worte uber die Organi sat i on der
Weh rkraft .

D ie waffenpfiich tige Burgerschaft zerfiel im A l l gemeinen in
zwei T hei le : die Gesch lech ter un d die Zünfte ; er s tere d ienten
z u P ferde , let z tere zu Fu i‘s . Hier z u - t r aten in K r iegszei ten
S ö ldner . D ie Bueh senmeister wu rden auch im F r ieden beso l
det un d waren gröfsten T h ei ls au s dern eingeb orenen H andwer

kerstande . E i ne Fes
_

th al t ung der Z unfteintli eilung t r i t t bei der

Organi sat i on der V ertbeidigu—ng ni ch t h erv or . Dagegen haben
wi r b erei t s gesehen

,
dafs die Gesch lechter (die Ehrbaren) m it

b es onderen P o sten bet rau t Wurden . D och au ch fur sie gal t
die E inth eilung i n V ier tel , die schon z u Anfang des 1 5 . Jahrb .

auf 6 V ier tel s tat t der ur3prung lich en 4
,
und um die M itte des

Jah rh un dert s auf 8 V ier tel gest iegen war . An der S pitze q
'

e

des V ier tel s s tan den 2 V ier telmei s ter un d un ter deren Befeh l
e ine Zah l von Hauptleuten . D ie Zah l der H auptmannscbaften
i n den V ier tel n i st s eh r ver sch ieden un d n och meh r die S t ärke
der sel ben . L et z tere schwankt von 20 bi s auf 100Mann ; man
kann sie im D urch schn i t t auf 30 Mann anseh lagen. Wel che

M ot ive d ieser ungl ei chen E inth eilung z u G runde l iegen , läfst
s ieh ni ch t erkennen ; dars es ab er n ich t die Rück s i ch t a uf die
Z unfte innerh alb des V ier tel s war

,
geh t dara u s hervor , dafs

nach Sei te 78 des Jahresber ich t s des h istor. V er. in M ittel

franken eine H auptmannsc
'

baft au s dem V iertel bei den Bar
fuisern ,

wel che zu r C ompletierung des E arth äuser-V ier tel s be
s t imm t war

,
genau nach den 8trafsen angegeben w ir d , un d

zwar : von dem E ckhawis am fischbach v orn an der pfand

sehmydt Gassen , d oran die Be t ten K op f s teen , pyis binh inter
an da s E ckhawfs pey der al ten S tadtmawer gegen M eis ter L o
r outzen h off weber , was der h ewser an derselben Rych sen am
vischpach sein vud n i t mer.

“ Man darf s i ch unter den Haup t
leuten n i ch t d urchweg „Ehrbare

“ denken
,
da einzel ne V ier tel ,

nament l i ch die auf dem rech ten Pegnitzufer ,
wel che grö ß ten

tbei ls der Vo r st ad t angeh orten , gar n i ch t von den G esch lech

tern bewohn t waren . Für die Hauptleute war es aber sehr

we sent l ich
,
dafs sie in ih ren V iertel n wohn ten . Wahr sche in l i ch

wurden die E h rharn“
,
die i n d iesen V iertel n z ur B ewachung

der Thore bes timmt wa ren , au s der A l t s tad t zugeth eilt.
D ie H auptmannsehaften der ein zel nen V ier tel beset zten bei

ei nem A l larm die Mauern ih res B ez i rk s . D ie O rdnung“

s ch re ib t j ed er I lauptmannschaft einen b est immten Thei l der
S tadtmauer o der der A ufsenwerlce zu. D ie Vo r städ ter erni c i

ten v om Rath „panzer und andere lmrnasch
“ gel iehen . Wer

ke inen l l arniseh hat te, er sch ien m i t einem „ hol zhacken
“

.



Anze ige r fur K unde der de u t s ch en Vo rze i t .

D en besol deten „ S piefsern und E inrossigen
“ wurden v om

B ath ober s te Hauptleute“ und ein S chulth eifs zugeth ei lt . S ie

ver sammel ten sich beim A l larm auf S t. E gidienh of. D ie Sold
ner z u F ufs (Schüt zen) wa ren haupt säch l ich zu den T horwaehen
und z u n äch tl ichen Pa tr ou i l len „ au swend ig der S ta t zw i schen
den G raben und des Zw in ger s“ verwendet . Zwei rei tendeWa

chen au s S ö l dnern un d den ‚j ungen Gesel len die man darcz.u

b i t tet “ z ogen in S t . S ebalds un d S t . L orenzen P farre, wo sich

die 8tu rmgl o cken befanden , auch um letz te re z u bewachen un d

da s Innere der S ta d t „wo se in no t i s t “ abzupatroui llieren. V on

den Buch senmeistern findet s ieh in der O rdnung v. J. 1430

n ich t s erwabnt .
I n st at is t ischer Bez iehun g i s t die Nebenein ander s tel l ung

der Haup tmann sch aften in den Jahren 1408 (Jah resber icht
S . 1430 un d 1449 von In teres se ,

da sie das b edeutende

Wach sthum der S t ad t i nnerhalb d ieser Ze i t erkennen laist.
d e r H a u p t m a n n s c h a f t e n
1408

10

13

10

1 2

74 94

D ie Stä rke der ein zel nen Haup tmann schaften und die G e

sammtzah l der Waffenpflichtigen i s t i n der O rdnun g v. J. 1430

n ich t angegeben
,
S chürstab gib t sie im Jah re 1449 au f 372 3

ao . Im J. 152 1
,
bei dem E in rei ten E rzher z og Ferd inan d s

, be

l ief sie s i ch auf 300 ber i ttene Ehrbare und gegen 4000 Hand
werker z u Fu is ; (An zeiger f. K . (1 . (I. V . 1869

,
S p . 95

K o h l e r .

D ie m ittelal terl ich e O rgel zu O stbevern.

B ekannt l i ch hab en s i ch nu r wenige O rgelgehause i n goth i
sob em 8ty l b i s auf un sere Zei t erh a l ten

,
die daher

,
gan z abge ü

sehen von ih rem archäol ogischen Interes se
,
al s Vorb i l der sach

un d stylgemä l
“

ser B ehandl ung eines s o unentbehrl iehen Au s
stattungsstuckes der K i rchen fu r die n och seh r schwankende
und n

'

elfaeh i rrende heu t ige B aup raxi s vom hö ch s ten Werth

sein mus sen .

G luckl ich erweise zei gen s ie eine s olche Mann igfal t igkei t
der Anl age im Ganzen und E inzel nen

, dafs sie t r ot z ih rer ge
r in gen Zah l m i r s in d b is j etz t wen ig uber 25 bekann t
z ur Gewi nn ung ri ch t iger P r inz ip ien e i ne vo llig au srei chen de
B as i s b ieten , z umal wenn man geei gnete andere Q ue l len zu r ü
E rganzung benutz t . H o ch s t wah rschein l i ch wi rd sich jedoch

bei naherem Nach for schen die Zah l der gan z oder do ch thei l
wei se erhal tenen goth isch en O rgel n n i ch t unerheb l ich vermeh

ren. Nachdem er s t vo r Ku r zem uber ein i n seckau befind

l i ches
,
le ider durch spätere Z uthat—eu seh r en tstel l tes dera r t iges

Werk öff en t l i che Kunde gegeben w orden , b in i ch heu te i n der
Lage

,
auf ein wei teres au fmerk sam zu machen

,
wel ches s i ch

i n O s tbevern
, ei nem D orfe bei Mun ster in Wes tfa len

, befindet.

Lei der feh lt .jeder
'

urkundl ich e oder in sch ri ftl iche Anhal t
itin die D atierung , doch wei sen die Formen auf den Anfang
des 1 6 . Jahrb . , ei ne Annahme

,
wel che durch einen sp äter zu

erwahnenden Ums tand un ter s tütz t wird .

D ie O rgel r
'

uh t an der Wes tmauer der einseh iffigen ,
sp a

tes t — goth isch en K i rche über e inem au s dern (äl teren , r oman.

U ebergangsstyl) Thurm i n die K i r che führenden B ogen , auf
einer mit 5 Sei ten des Ach teckes vo r tretenden , nach un ten i n
eine freihangende Spi t ze aus l au fenden C on sole. D iese i s t an
den E cken m i t sch l anken F ialen

,
auf den F l achen m i t F anee

len und darun ter einer doppel ten Reihe s chm‘

aler Fel der mit
Laubornamenten

,
deren un ter s te einen d urch s i ch t igen S aum

b i l det, an den K an ten der Zu sp i t z ung mit einem gewun denen

sech seck igen S tab
,
un d an der Sp i tze des letz teren m i t einem

reich gesehnitzten Knau f geschmück t. In glei cher B rei te m it
der C onso le stei gt der nur Met . b rei te un d 1 M et. t iefe

O rgelunterbau auf , weich er in der H ohe des Windladenlagers

an den Sei ten wei t auskragt un d durch e infach stes Rahmen
wer k m i t dunnen vo rgelegten F ialen geb i ldet w ird . D er uber

die Brüstu-ng der Con s ole h inau s ragende Thei l i s t in den F ül

l ungen mit reichem
,
gu t und s charf geschn i ttenem Rankenwerk,

in ganz ähnl i cher Wei se wie zu D ortmun d (Mar ienk irche), be
deck t . D ie C laviatur befindet sich i n der M i t te der Vor der
sei te ; l ink s daneben füh rt ein schmaler D urchgang z u dem

Thurm . U eber dei n H orizontalsims des U ntertheils bau t s ich
der obere aus einfa chen , h oh lprofilierten ,

senkrech ten S tutzen
und kraftigem oberen H orizontalgesims auf , der die P fei fen
in einem gro ß en

,
runden M ittelthurm,

zwei sp i tzwinkl igen S ei
tenthurmen und dazwi s chen zwei s chmalen F lach feldern ent

h al t . D ie zwischen den
‚
Pfeifenenden und dem Ges ims ent

s tehenden leeren Raume s in d un ter Vermei dung al les s tei fen
IVIal

‘

swerkes m i t rei chem Ranken und B lat twerk ausgefall t, da s
nu r in den F laeh feldern v on ein em z ar ten , h oh lprofil ierten K iel
b ogen unterstüzt wird . Da s ob ere G es im s , über wel chem s ich
die P fo s ten al s F ia len for tset zen ,

zwi s chen denen s ich grofse,
in eigenthuml iche Kreuzbl umen ausl a ufende K iel b ogen m i t an

gelegten und au sfül lenden
,
sch on ges chwungenen B anken un d

B l ättern erheben , wi rd in der M i t te von dem gr o ß en Run d

thurm durchb rochen
,
wel cher seiner sei t s , wie aueh die Sei ten

wände
,
den lei ch ten , elegan ten Absch luis durch Rankenwerk

zeigt . Un ter den klein s ten P fei fen in den F lach feldern s i nd
zu r Ausglei ch ung der H öhe je zwei k leine Fe l der m i t Schn i tze
reien e ingesch al tet , d a nat ürl i ch n i rgend s die un s inn ige V er
langerung der P feifen über ih r T onmafs h inau s al s bequemst

'

es
M ittel gewäh l t i s t . D ie Prospektpfe ifen haben eingedruckte,
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H unt: i l ludit cum qu o ludit,

E t quem ungi t i llum pungit,

Adul an do verberans.

N overeatur cum arridet
,

E t blanditur cum deridet,
'

B lan d ien d o vulnerans.

Mul t i tsmen hunc ad orant ,
Quamvis istud quod impl orant ,
Rar i 3) possunt assequi .

Nam labuntur cum l abente,

E t caden tes cum caden te
N ich il valen t consequi .

Quorum qui dam nummum co

l un t
,

E t e i dem dare volunt

Cu i tum deo p r opr i um .

V enerantur vani tatem,

E t divinam veritatem

V ertunt i n mendacium.

Jamque nummum venerantur,

H une ado ran t , h une precantur,
I l l i cul t u s solvitur.

Quorum deu s est in ar cha ,
N on i n Mar co sed in m arca
H orum d eu s leg itur.

N on in l ib ro per seripturam,

8ed i n l i b ra per usuram

C ommenta r i
i

eupiunt
4
)

D um pl u s habent pl u s aii ‘ectant,
D um pl u s tenen t p l u s expec tan t ,
D um potant p lu s siciunt.
Ven t rem cogunt ieiunare

E t crumenam separare
N on 5) valen t p ecunia.
C on tra b ursum conqueruntur

Anzeiger fur Kunde der deutsch en Vo rz ei t .

O s et venter
,
dum coguntur

8ervare ieiunia.

In ter nostros qu i dam ta les
,

Q uo s nummorum speciales

Cul tores cognovimus :
Quo s ut bursam saciarent

E t crumene cib um daren t ,
Jeiunare v i d imu s.

V inum servan t
,
bibunt v i l

E t manducant p anem i llum
,

Qui dampnatur 7) fnrfure.

Qu i potantes servo s n o tan t ,
Nam s i p l u s quam semel po

t ant
,

Non est s i ne murmure.

H i i n on eenant, vel s i , rarum,

H i i n on bibunt, vel s i
,
parum

,

D icunt es se ph isicam.

H oe ign oro u trum ven trem,
8ed ho c sc i o quo d n on men

tern

Car at i stud m od icum .

Ves tes habent vetustate

Jam eonsumptas, non state
Jun io res N es to re

E vum quor um homo mesc i t
,

Ni s i N oe qu i ha s gessi t
E t i n i l l o temp ore.

Imm o p i l is i am privantur,

U t cl amare videantur

N o l ite me t angere.

Quarurn par tes i am dissute

P i l i s c ogen t ymme c ute (sic)
C arent omn i federe.

Q uaram tamen u su s rarus
,

N is i quand o d ies claru s
V el fes t us institerit.

Istas ves tes s i t u n otes
D i ligenter, sc i re p o tes ,
U trum festum fuer i t.

S ph rag istisch e Aph ori smen.

XLV .

3
) R arus cod . eap iunt cod .

5
) Non feh l t im cod .

6
) v i l lam cod

.
Pet ru s C luniacensis de M iracul is I I , 28 sagt

von den K arth äusern : Inde est quod pane furfureo s emper utun
tur

,
v inc adeo adaquato ,

ut m eri to magi s v i l lum quam v inum d i
catur . 7

) dampnat cod .

H e i d e l b e r g.

S . Cal enberg . Urk .
-Bueh

,
Abth ei l. V ,

S . 10.

S . Meklenburg . Jah rbueber XXXIV, S . 250ii
"

.

Vgl . im Corre sp .
-Blatt v . 1860, Nr. 6 : Re in’ s m i t tel al t . F a

mil iengruppen etc . 8. 47.

W. W a t t e n b a c h .

Im 1 3 . Jahrb. k am die Mode auf , S iegel zu fahren , auf
wel chen nu r derWa pp en h e lm im S iegelfelde (i nnerhalb der
Legende) angeb rach t war (S ig . IV. B . 1 . meines spbragist .

Sys tem s). Au snahmswei se set z te man etwa s spater auch den
Wappenh elm b i swei len noch i n e inen eigenen S ch i l d (S i g. IV
B . 2 . meines sphr. W. v. H odenberg *) hat aber nu

rech t
,
wenn er behaup tet : Es k omm t im 13 . un d 14 . Jahrb .

der Fa l l v o r , dafs der H e l m s c h m u c k anfangs i n d as Rück
s iegel o der Secret um un d v on diesem i n den Wappen sch i ld
sel b s t ubertragen wurde un d auf s ol che Wei se das u r sp rung
l iche Sch i l dwappen (d. h . W a p p e n b i l d) verdrangte

“

,
mit

an deren Wor ten
,
dafs d ureh die A ufnahme des Wapp en h e l

m e s m i t seinem S chmu ck i n die S i e g e l z uwei len au s dem
Helmschmu ck ein neues W a p p e n b i l d en t standen sei . D er

H e l m s c h m u c k wurde seh r h äufig dem W a p p e n en tn ommen ,
l e t z t e r e s ab er s i cher nie dern e r s t e r e n nachgeb i l det .

80 mö ch te es au ch r i ch t iger sein , z u sagen , dafs die Herren
von Pritzbur ih ren Wappenh elm im S i e g e l fah r ten ,

al s dafs
der H elm m i t den bei den gefiügelten (oder m i t Federn besteck
ten) halben Rudern ih r W a p p e n gewesen sei (We i t eher
wurde m i r di e P f l a n z e al s W ap p e n b i l d er sch einen

,
welche

auf dem Pryscebur
’

schen S iegel v. 1 333 u n t e r h a l b und auf

dem S iegel J oh ann ’ s v P . v. 1346 o b e r h a l b des Wappen

helmes er schein t .) D urfte da s G lei che n i ch t auch v on den S ie
geln der H er rn von H orn sberg gel ten ?

Das ob ige S iegel des G rafen D iet r i ch von Berch a v. J .

123 1 i st das m i r b i s jetz t b ekann te ä l t e s t e S iegel d ieser Gat
t ung. Z u den äl tes ten der ar tigen geb oren ferner die S iegel
der G rafen O t to von B oten l aub en von 1234 und Hein r ich von
S chwarzbu rg i n r othem Wachs vom sel ben Jah re ,

zu bei den

Sei ten des Hel mes mi t ei ner L i l ie
,
die

,
wie die bei den P fl anzen
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auf un serem oben s tehenden S ie
gel , nur sphragistiscbe Beizei

chen
Wenn L ut

har d v on Meiner sen unter den

Zeugen in ei ner Urkund e K .

O t-t o
’ s IV . von 1209 aufiuh rt un d

sagt
,
er habe neben stehendes S ie

gel geführ t („S igil l um Luth erdi

huius , n obi l i s D om in i de Mei

nersen, fui t s o zeig t
sch on die Legen de, dafs d iese Angabe unr ich tig

XLV I .

Unter die fruhesten S iegel d ieser Gat tung genor t eben

fal l s da s hier abgebi ldete S iege l G raf E geno ’

s von E i chel berg
v. 12 3 7. Da s sel be zeichnet s i ch aber noch bes on der s dadu rch
au s

,
dafs der Schmuck

,
s ta t t

, wie gewöhnl ich , oben auf dem

H elme oder z u bei den Sei ten des selben , gan z vo rn au f dem
H elm angebrach t i s t .

Zwe i ähn l iche Wappenh elme finden s i ch auf dem glei ch

a r tigen S iegel des S chenken C on rad von B igenburg V . J. 1284
,

mit einem an der vo rderen Spi t ze des H elmes befest igten , nach
rückwär t s gebogenen und d r e i m a l m i t je d re i I ’ fauenfedern
bes teckten d ünnen H e rne (von dem m i ttleren P fauenfedern
Büschel geh t ein S tiel d u rch da s H orn b i s a uf die M itte des

H elmes) und auf dem S ig . I V . C . des S chenken H ein ri ch
v o n S chmaleneck v. 1 25 5

,
auf wel chem aber v i e r Pfauenfe

dern-Bti schel vorkomm en .

Ein e igenthüml ich gezei chneter Helm s chm uck findet s ieh
auf dem nach hie r mitgethe ilten S iege l des Knappen

Vgl . unten Nr.
XLVI I .

8 . Harenberg , h i s t . ecc les . G andersh em . p . 1297 .

S . Jahrb ücher des Ve re in s für meklenbnrg . (i eseh . u . A l ter
thumsk. 33 . Jahrg .

,
S . 204 . Wenn ab e r me in ge lehrter Freund

n. a . O . bemerk t :
„
Al te S iege l m i t Sch i ld und H e lm sind sehr se l

ten,
“ s o kann das fü r die M i t te des 14 . Jah rb . nieh t mehr al lg e

mein ge l ten .

L owen

XLVII .

Dasse l be i s t abgeb i l de t Taf. 4 , F ig . 49 der S iege l ho ls tein .

und l auenburg . ade l iger Ge sch l ech ter , im V . He ft der „
S ieg e l des

M i t tela l ters aus den Arch iven der Stad t L übeck“

,
e in fiir jeden

Freund der S iege lkunde h oeh st schüt zbares
,
leh rrre ieh es Werk .

) Io ch ten doch noch v ie l e ähn l ich e e rs ch e inen !
So l che U nreg e lma is igkeiten kommen au f m i t te la l ter l ichen

S iege ln n ich t se l ten vor , s ind aber, w ie. z . B . im vorl iegenden Fa l le
von keine r besondern Bedeutun g .

8 . me ine G e sek . des furs tenberg . Wappen s
,
S . (31 .

E in la te ini sch er C is io Janus des 13 .

D em An zeiger geb üh r t das V erd ien s t
,
se i t Jah ren w ieder

h ol t M itth eilnngen tiber das äl tere l ( alenderwesen uud An re

Nach trag zum Anze iger 1870, S p. 279 ti .

Hermann V ofs v. 1330. D ie al s H elm
schmuck d ienenden Th iere s in d gewohn
Iich s og. wach sen de, d . 11 . ohne H inter

thei l , oder auf dem H elme s i tzende

o der s tehende .

E in we i teres Bei sp iel d i eser A r t
i s t da s 8ig . 1V . C . des Knappen Hart
wi ch Breyde v. 1 354

, mit gan z ei gen

thumlich en
,
an den H interpranken des

den H elm schmuck b i l denden gekrönten
ten Helmdecken

G r o ise A ehnl ichkeit mit den S i g. I V B . 1 . haben ei n i ge
S i g . IV . C .

, auf wel chen neben einem grofseren Wappenh elm

i n der M itte des S iegelfeldes zwei k leine Wappen sch i l de zu
b eiden Sei ten angeb rach t s in d . D as h ier abgeb i ld ete derar tige
S iegel des G rafen A l brech t von Werdenberg - H ei l igenberg v.

1 3 17 i s t deshalb bemerkenswerth
,
wei l von dem z um Wappen

helm gehö ri gen Werdenberger Wappen nu r da s Wa p p e n b i l d
al le i n aufgen ommen i s t , von dem H ei l igenberger dagegen der

gan ze

Auf einem anderen ähnl ichen S iegel fuhr t G ra f A l b rech t
(1 3 15) i n der M itte den H eil igenberger W a p p e n h e l m ,

rech t s
den I-Ieil igenberger und l i nk s den Werdenberger W a p p e n

s c h i l d . Au f bei den S iegel n nenn t er s ich C omes de Wer

denberch F .
-K .
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gungen z u nah erer E r for schung des sel ben gegeben z u haben . In
d iesem S inne h at auch G rotefend i n N r. 8 u. 9 des v origen Jah r
gan gs in dankenswerth er Wei se die b isher bek ann t gewordenen
l atein ischen C isio Janu s ubersich tl ich z usammenges tel l t . Z ur E r
gänzung

d ieser U ebersich t i s t , wa s un s ein gunstige1
‘ Zufal l

gerade i n d iesen Tagen in die H an d fuhrte , der von C on s tan
tin H ofler au s dem C onceptbuch A l bert s von B eham mitge

thei lte C is ie Janu s h in zuzufügen ; s. H of l e r , A lbert v on B eham
un d Re ges ten Pab s t Innocenz IV . S t ut tgar t 1847 . S . XX IV .

D ieser C isio Janu s , v iel leich t der äl te s te un ter al len , be
rüh r t sich seh r nahe mi t dem s ogen . Bickel l

’

seh en, 5 . An z . 1865,
S . 158. Im Marz findet s i ch z . B . gar keine Abwei chung ; im
Ap ri l n u r die, dafs s tat t v a l e r v a l e t gesch r ieben oder gele
sen i st , und am S ch lufs fur die beiden H ei l igen u i t a q u i (Qu i
rinus) nu r der er s te V i tal i s m i t vol lem Namen gen ann t w ir d .

Auch der D ecemb er b ietet n ur den Un ter s ch ied , dafs nach dem
h ei l . Thoma s von Canterb ury bei B ickel l die S i l ben C o l 8il
(C ol umba . S i l ves ter) folgen , wahren d bei H öfier für die er s tere
da s rath selbafte p r o s teh t . D ie ubrigen Monate von Ma i b i s
November inc l . b ieten erhebl i chem Abwei ch ungen ; m i r feh len
aber z ur geeigneten B ehand lung die nöth igen kirch engesch ich t

l i chen Kenn tn i sse un d H ül fsmittel . Es mag daher genügen ,
nur n och die v ier er s ten , im Ganzen überein st immenden Verse
anz u füh ren , z uma l d iesel ben bei B ickel l etwas l ü ckenhaft s in d .

Ces i o . janu s . ep iph . s i b i vendicat ect. fel i . mar c . an t .

P r isca . s ah . (l . tab .) ag . v in cen t . thym . paul u s n ob i le l umen .

Bri . pur . blasus . agath . F ebruo sco l as t ica . valen t .

P r im um conjunge petrum t un c mathyan in de.

S ch l ie ß l i ch reiben w i r einen k leinen Nach trag z u den Con
jecturen zu Hugo ’ s v on T r imberg L auren sanct orum “

(3 . An

zei ger 1871 , S p . 65 iii ), und zwar z u Ver s 2 18 h ier an. N och

naher n äm l ich a l s n a n o s s teh t der U eberl ieferung die m i t tel
al terl ich e g leiehbedeutende Fo rm g nan o s , s . carm in a B urana ,
8. 252

,
N r. 1 94

,
S t r . 6, v. 10: „g i g a n t e s et g n an o s.

“

S c h w e r i n . F r. L a t e n d o r f.

Joh annes K l enkok .

Im Anzei ger v on 1866 ,
S p. 344 ,

habe i ch d arau f hinge
w iesen , dars der erb i tter te Gegner des Sa ch sensp iegel s auch
der Verfolger des b öhmi schen R eformpredigers M il i tsch v on
K rems ier gewesen i st . E s i s t n i ch t unwich t ig

,
wa s wi r dadurch

er fah ren : dafs er im J. 1 374, in wel chem die B ul le gegen den

Sach sen sp iege l er la s sen wurde, s i ch in angesehener S tel l ung an
der romisch en Curie i n Avign on b efan d , un d die von H omeyer

Ve ran tw ort li che Redacti on A . E s s e n w e i n .

(M i t einer B ei lage .)

D r . G . K . F r o m m a n n . Dr. A . v . E y e .

Ver lag der l i terar i sch - ar t i s t i s ch en An s tal t des german i s ch en Mu seums in Nurnberg .

G edruckt bei U . E . S e b a 1 d in N urnberg .

W. W a t t en b a c h .

8 a u en

p . 405 mitgetheilten Nach r ich ten e i ner B remer H an d sch ri ft über
K lenkoks gei s tl i che Würd en erh al ten dadurch meh r Gewi cht .
D a nun B alb in s Werke n ich t überal l z ugängl ich s ind

,
thei le

i ch die b etreffenden S tel len au s der V ita M il ied mit
,
M is cel i .

D ec. 1. l ib . IV . p . 59 : P o s t rem o ver o in tan tum fuerunt i n

furo rem con ci t at i , quod et duodecim art i cu l o s fal so s et men

daces constrnxeri1nt
,
et eos (in) cu r iam R omanam ad quendam

magistrum Saerae S cripturae nom ine K lonkoth miserunt

(h iatu s quem legere n on p otn i). H o s ver o a r t icul o s i dem ma
gister d om in o p apac porrexit.“ U nd p. 61 ° I n adventu ei n s
i n Cur i am R omanam

,
l i cet p r i u s nimium cr im in o se accusatus

fuisset
, postmodum eo venien te omnes s ib i benefavebant

, é t
«

ein s maj o r adversarius , magi s ter v i del ice t K lonkoth ,
cu i u s

mentio super i u s fa cta est
,
cum fuisset per d om inum cardinalem

A lbanensem vocatus , et qu i d de M i l itio sentiret in terr ogati13 ,
dicebat : Ego n ih i l mal i invenio i n hom i ne i s t o , sed so l um id

est : cum fuissem litteratorie per quendam plebanum F ragen

sem monitus et rogatus de articul is tal ibus , eosdem dom i n o
ap o st ol i co porrexi .“ S pater schr ieb M i l i tsch an Kar l IV S e

renitati vestrae significo, qu i a unu s ex i l l i s , qu i scenam omnis

v i r tu t i s et pulch ritudini s, tamam Regn i Boh emiae infamand o in
me obtenebrare volebant , ah hac l u ce migravit , v i del i cet m a
gister J ohannes K lonkoth , cu iu s D eu s an imam habeat.“ M i
Ii tsch sel b s t i s t i n Av ign on am Peterstag (1 . Augu s t) 1 374

gestorben , und K lenkok
,
des sen Name v on dem Auto r

,
o der

n u r vom S ch reiber
,
e twa s en ts te l l t i s t

,
al so i n demselben Jah re

etwas fraher . Palaeky (B ohm . G esch . 3
,
1
,
2 1 d. bohm . Ausg .)

nennt ihn e inen P rager Magi s ter
,
doch ohne B eleg dafur .

S ch liefslich m oge noeh erwabnt wer den
,
dafs S teffenhagen

irn Catal . eodd. b ib l . Regimen t . 1
,
73 ein Rund sch rei ben des

Magdeburger Rath s „gegen einen Monch geh ei isen C leynekoeh “

mi tthei lt.

H e i d e l b e r g .

E in unbekannter munsterisch er D ich ter.

Da s gegen Ende des 1 5 . Jahrhun der ts ges ch r iebene , aber

al tere Bestandtbeile en thal tende N.ekrol ogi um des S et. Mauriz

sti ftes bei Mun s ter h at zum O ct ober 2 . die Angabe „ O bnt B ern

h a r d u s p a l p ani s t a v a t e s e t p o e t a , huius ecc les ie cano
n ien s et frater n o s ter pie memorie

Wes tfäl ische Quel len ergeben uber d iesen p oeta n i ch t s .
M u n s t e r .
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auch zur Freude al ler B esuch er hat die Fam i l ie M e r k e l den kostba

ren , W. Jamnitzer zugeschr ieben en Tafe laufsat z und das A lbr. D ü rer
zugeschr iebene Porträ t des J . N uii

'

el n ich t zuruekg ezog en, eben so
Herr von F ii r e r in Be treff der ihm gehörigen sch onen s i lbernen
Kanne und Schal e ; b eide hab en näml ich zuge s t immt , dafs d ie se
G egen stande bi s auf We iteres

,
zunach st d iesen Sommer über , im

Museum verb l e iben .

E ine T rauerkunde haben w ir leider wieder m itzuth eil en , da

der Tod zwe i langjährige M i tgl ieder des G e leh rtenaussehusses un d
t reue Freunde un serer Ansta l t , den ka i s . Rath und D irektor des
Hof und Staat sarch iv s Dr . A . v . M e i l l e r in W ien un d den k . R ek

t or und Profes s or Dr. C h rn. S c h a d in K i tz ingen ab geru fen hat .
Se i t V eröfi‘

ent licbung des le t zten Verzeichn i s se s wurden fol
gende neue Jah resbeitrag e angem e lde t :

Von P r i v a t e n . Alzei. M . Bach , Z eichnen leh rer, 1 ii . Augs
burg. E . Ko l lmann

,
k. Pos t in spektor

, 1 H. 30kr. C hemnitz . F riedr.

G o ttb. Aneke ,
Z imm erme i ster

, 1 fl . 10kr. Bottche r
,
Pro fess or

,

R i t ter etc.
, 1 6 . 10kr. Ernst O tt o C lun i's

,
Kaufmann

, I H . 45 kr.

Eger
,
Oberp farrer

,
Ri tter etc .

, l i). 10kr. Götze , Kau fmann , 1 fl .

45 kr. Koh l
,
Superintend en t , I H. 10 kr. Langb ein , Kaufmann ,

1 8 . 10kr. Schm id t
,
Advokat u . S tadtrath , 1 il . l 0kr. Edm .

Schm id t
,
Kau fmann

, 1 ii . 10kr. Furth . Chri s tian H utzelmann ,
k.

Lehrer , 1 fl. 1 2 kr. Hei l igen s tadt. Dr . Kriebe l , Gymnas ial l ehrer ,
1 fl. Mannheim. Rob . E ng e lharcl 1 fl . 45 kr. Nürnberg. Maxim i l ian
von B ieber, k. O berstl ieutenant

, l il . 45 kr. R . G . Froben ius , k.

Ingen ieur
, 2 ti . Ph . G eige l

,
k. Bez .

— G er.
- Asses s or u. H ande lsg e

rich tsrath , 2 fl. F riedr. G u isner ,
E tuis fabrikant , 1 13 . 12 kr. Karl

Fre iherr Ha l ler v . Ha l l ers tein
,
C ivi lareh itekt

, 2 6 . Dr . Gu st . H el
ler, prakt. Arzt , 2 fi . F . H enuch

,
k. Bez .

-G er.
-Sekretär

, 1 6 . J . G .

L . Le tter , Cafetier , l fi. 45 kr. F r. Maser
,
Kau fmann

, 1 fl . 45 kr.

J . Merkle in
,
Juw e l ier

, 1 H. 12 kr. Dr. L80p . Obermeier , k. Advokat
,

1 ii . 30kr. J . H . Petzet , k. P farrer
, 1 H. 30kr. A lb ert P latner,

Kau fmann
, 1 H. 45 kr. Dr . Bis , k. Reg imen tsarzt

, I t!. 30kr. J . G .

Ruck
,
M i l itärg eist lich er , 1 H . 30kr. Ferd . Wagn er

,
k. Ingen i eur

,

2 B. Em i l Wenze l
,
Kau fmann , 1 fl . 45 kr. Herrn . Zwanziger

,
Gym

nasialas sis tent, 1 8 . 30kr. Ros tock. Dr . F l oerke 1 fl . 45 kr. S chwa
bach . A d , Lange , O ekonom ‚ 1 ii . 12 kr ‚

E inma l ige Be i träge wurde fo lgende gegeb en :
Von P r i v a t e n . Nürnberg. Job s . Ze l tn er , Fabr ikbe si tzer , 10 ii .

30kr, Par i s . Edwin Tro l's , Buchhänd l er , 5 8 . 15 kr. Zürich . Dr.
G . v ‚ Wy fs , Pro fes sor a , (1 . Hoch schul e, 9 6 . 26 kr,

Ferner g iengen unsern Samm lungen fo lgende Ge schenke zu z

I . Für die kunst und kulturgesch iohti iehen Samm

lungen.

(N r. 6237

Alzei. M . B a c h
,
Z eich nenl eh rer : Autograph ierte Nachb i l dung

zweier Hol zs chn i t te von J. Amman . Auenheim. F ö r s t e r , Pfar
rer : Ausgegrabener P ferdezahn . C arl s ruhe. D i em e r

,
ev . K ir

ch enbauinspektor : 25 al te Butzensche i ben . Darmstadt. D . D am
b a e h e r

,
Rev i s or : Photograph ie nach einem 1— Io lzre liaf vom 15 .

Jhdt . m it Darste l lung der G ebur t der Maria . Eschenau. C r a
m e r

,
P farrer : Rad ierung von L. Hop fer naeh dem zwei ten

B latte von A . D urers k l einer Ho l z schn i t tpassion . Fechheim. P f a r r
g em e i n d e : G epre l'ste Ledertap ete , bema l t u . vergo lde t . 17. Jh dt.

Nürnberg. J. B a u e r
, qu. k . Kre i skasse-Zah lm ei ster : E in m i t.

S i l berd raht und rothen G lasflüssen verz iertes Pappk'

ai stch en vom
17 . Jh dt. R . B e r g a u

,
Profes s or an d er K unstg ewerbsch ule : 3

Ph o tog raph ieen nach O rig inalscuipturen des sch önen Brunnens zu

Nürnberg . F r a u P r o f e s s o r B e r g a u : E in Mus ter feiner K l op
p e lspi tze . H . C a m p e

,
Buch druckere ibesitzer: Abdruck e ine s Ho l z

st ock e s von Lucas C ranaeh m i t dem B i ldn i s se d es Pau l Eher .
De sg l . von dem Bruch stü cke e ines Ka lender s von Abdruck
des D ürer

’
seh en Ho l zschn i t te s : Wappen des Hecto r Pömer. J .

E b e r h a r d t , Pro fes s or an der K unstg ewerb seh ul e : 5 Ph o tog ra

ph ieen nach dem E inbande des F rh rl . von T uch er
‘

seh en G esch l ech t s
b uche s

,
vom 16. Jhdt. 3 derg l . nach einer grav ierten Z innkanne

vom 15 . Jh dt. L e o p o l d , Kaufmann : E ine Part ie m it g oth iseh em
Mai

'

sw erk verzierter G eländerfül lung en von S tein . F e r d . L ö s en
,

P farrer : Wappen von der abgebrochen en Baste i am Wöh rder Thor
z u Nürnberg

,
eig enhandig e Rad ierung des H rn. G eseh enkgebers.

O r t w e i n , Profes s or an der K unstg ewerb sch ule : 9 B lätter A uto
graph ieen naeh R enaissancedenkmäl ern zu N ü rnberg . W i e h , Gol d
arbei ter : 144 Abg ü s se v on Medai l len m i t B i ldn i s sen der r öm i schen
Kai ser. W i l d , R o thg ie l'serm e ister : Bronzen er Leich ensch il d der

S chwertf
'

eg erzunft zu N ürnberg , 18. Jh dt . Prag. M . P fe i f f e r ,
In spector : E in in der E lbe bei A ul'sig gefun dener S teinhammer ;
8 m i t te lal t . S toffmuster ; Bruch stuek e ine s A labasterre liefs m i t Dar
ste l l ung der Aufers tehung Chr i st i

, 17. Jh dt . ; verz ierte Gewürz
rei be von 175 1 .

II. Fur die Bibliothek.

(Nr.

Bamberg. A . S c h r o p p e l , Fabr ikan t : Bruch stucke einer Bgm.

H s. kirch enrech tl . Inha l ts . 4 B lttr . 2 . 13 . Jah rb . Berl in. A l e x.
K ön i g s m a n n s Buchh German ia . S tat is t . Tabel l e des geein igten
D eut sch land s . 1870. 8. F r a n z L i p p e r h e i d e

,
Buch h nd lr Sehe

rer u. Lipperh e ide, d .Wach t am Rh ein . 1871 . 8. C . G . L ud e r i t z’

s che V erlag sh ueh lm d l
‘ S tein thal

,
Myth o s u. Rel ig ion . 1870. 8.

Boretius , Fri edr ich d . G r. in se inen Schr i ften . 1870. 8. Fr iedberg
,

G es ch ichte der C iv i ieh e . 1870. 8. Naumann , Ludw . van B ee th oven .

1871 . 8 . Bres lau. V e r e i n f. d , G e s c h i c h t e d e r b i l d e n
d e n K u n s t e : Schu l t z , Sch l es ien s Kun st leben im 13 . u. 14 . Jh dt.

1870. 4 . C orvey . Prof. Dr . H o f fm a n n v o n F a l l e r s l e b e n ,
fürst l . B i bl iothekar : T unnieius , d . ä l teste niederd . Sprichwörter
samm lung , h g . v . Hoffmann v . Fa l lers l eben . 1870. 8 . Hoffmann v.

Fa l l ers leben . 12 . Wagner
,
Hoffmann von Fa l lers leb en . 1869 . 8.

Dorpat. G e l e h r t e e s t n i s c h e G e s e l l s c h a f t : D ie s .
,
Verban d

lung en etc . ; Bnd . VI
,
1 . 2 . 1870. 8 . D ies . , S i tzungsberich te , 1869 .

1870. 8 . D resden. S c h u l b u c h h a n d l u n g : v . B i edermann
n eue s h erald . Sy s tem fur \V appen -Samm lung en . 1870. 8. Ei ch
stätt. R . S c h l e c h t , k. b . g ei st l . Rath u . qu . S ebnl leh rerseminar

d i rekte r : D ers . , Ge sch ich te d . K i rchenmus ik . 1871 . 8. Ei senach .
B a r e c k e

’
sch e I-Iofb uch h nd l . z Schwerdt u . Jag er „ E isenaeh u. d .

Wartburg . 2 . Aufl. 8. Erlangen . D r. E n d . v o n B a u m e r , Un i
vers .-Pro fessor z Ders . , 3 . Fort se tz ung der Untersuchungen iib . d .

U rv erwandtsehaft der semitiseh en u . indoeuropäi schen Sprachen .

1871 . 8. Es chenau . C r a m e r
,
P farrer : D itz ing er n. N eyfier,

i l lustr. Wirtemberg iei dueal is n ov i co l legn quod T ub ingae de l i
neatio ; X . ed. qu. 4 . Frankfurt a. M. F r a n z B e n j . A u ffa r t h ,
Bueh h andl Stri eker , d . deutsch — i

'

ranzös . Grenzbez i rke . 1871 . 8.

Gör l itz . O b e r l a u s i t z i s e h e G e s e l l s c h a f t d e r W i s s e n s c h a f

t e n : D ies ., n . Laus i tz i sches Magaz in
,
Bnd . 48 , 1 . 1871 . 8 . Ham

burg. B o y e s G e i s l e r , Bueh h and l Forste r
,
h umor i st . Kriegs

A lbum . 1870. qu . 4 . Förs ter
,
Kön ig Wi lhe lm sa l‘s ganz hei ter etc . ;

4 . A ufl. 8 . de Munchhouse ,
französ . K rieg sberieh te ; 1 2 . Aufl. u .

n eue Fo lge , 5 . Aufl. 1871 . 16 . Hannover. A reh ivrath Dr . G r o
t e f e n d ,

S taat sarch ivar : Ders . u . F iede ler ,
Nach trag zum U rkun

denbueh e der S tad t Hannover . 1871 . 8. S onderabdr. Heidelberg.
Dr . W ,

W a t t e n b a c h ,
Un ivers .-Pro ie ssor z D ers . , Hartmann Sche

del a l s Human i s t . 8. S onderabdr. Kahla ; V e r e i n f. G e s c h i c h t e
u . A l t e r t h um s ku n d e : D ers . , M itth ei lung en etc. ; 1 . Heft. 1871 .

8 Karl s ruhe. B r a u n ’sche. H ofbuch lm db Ze i t schri ft f. d. G e

sch ich te d. Ob errhe in s ; Bnd . 23 , 3 . 1871 . 8 . Leipz ig. J. J. \V e

b e r
,
V erlag sbueh h andl T haten u . Phrasen ; 2 . Aufl. 1871 . 8.

München . M . R i e g e r
’
seh e Un ivers .-Buebhand l B erchto ld , die Um

vereinbarke i t der n euen päps tl . G laubensdecrete m i t d. bayer .
Staat sverfassung . 1871 . 8 Dr . A n d r . S c h m i d , S nb reg ens : D er s .,
d . chr is t l . A l tar u. sein Schmuck . 1871 . 8. H i s t o r i s c h e r V e r

e i n v o n u . f ü r O b e r b a y e r n : D ers .
,
Areh iv etc . ; 30. Bd . 1 . 2 . H .

8 . Nurnberg. R . B e r g a u ,
Pro fes sor an d . K unstg ewerb sehul e :

D ers . , A l brecht D a rer ’ s E infiul's au f die Kun stgewerbe . 1871 . 4 .

H a u l
'

s e r
,
k. Baubeamter : S eh euch zer, Kupfer-B ibel , in wel cher die

Phys ica saera deutl i ch erk lärt ; I .— I V . A b th . neb s t Kup fertafel n ,
I I . Abtbeil . 173 1 — 35 . 2 . F r i e d r. K o rn

’
seh e Buch h and l . : Böhm ,

Gesch ich te der Padag og ik. 1870. 8. P feiffer
,
S pecialkarte v . d .
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K on igr. Bayern ; Lief. 1 — 7. 1868 . Imp . 2 . K r e i s a u s s c h u l
'

s f.

M i t t e l f r a n k e n des bayer i schen Verein s zur Pfleg e und U n

t ers tützung
im Fe lde verwunde ter und erkrankter Krieger : Ders . ,

B erich t etc . 1871 . 8. M a x i m i l i a n s H e i l u n g s A n s t a l t :

D ies . , 57.
Jabres — B erich t ; 1870 71 . 1871 . 4 . A . O r t w e i n ,

Profes sor an der K unstg ewerbsehu le : Ders . N ürnberg’ s Renai s
sance ; 1 . L ief. 2 . O berndorf a. N. I v o F r u e t h

, Ober
am tspfieg er : H edion ,

Chron ica . 1572 . 2 . v . S andrart
,
O v idn Nase

n i s M etamorpho s i s . 1698. 2 . F isch erus , fiei l
'

s ig es Herren - Auge
oder k luger u . woh l -abgeri ch te ter Hau l's — Ha lter ; 3 Th ie. 1719 . 4 .

Offenburg .
A l b e r t F i s c h e r , Kaufmann : D er l ’ salter latein vnd

t eutseh ,
trew lich v erdo lmet sch t vnd grunt l i ch au l

'

sg el ech t. 1535 .

8 . S tral
'

sburg er Gassen u. I l äuser-Namen im M i t te la l ter. 1871 . 8 .

Prag .
M u s e u m d e s K ö n i g r e i c h e s B o h m e n : Dass ,

Pa

matky etc . ; r. XVI , d . VIII , 8 . 6 — 8 . Nové Fady roö. I
,

s . 1 .

1869 - 71 , 4 . Vortrag des G esch afts leiters etc . 1870 8 . Pres s
nitz . K . U m l a u f f , k . k. Landesg ericbtsrath : Burger , A l bum zur
Erinnerung an den 100j äh rigen B estand der k. k . Landw irtbseh aft

G ese l l schaft in Kärnten . 1865 . 4. Rennes . R . Mowat
,
ch ef d’

es

cadron s d’
arti l lerie : Ders . , l es nom s fam i l iers ch ez les Romain s .

1871 . 8. S onderabdr. S chässburg. J o s . H a l t r i c h
, Gymnas ia l

D irektor : Ders . , die Mach t u . Herrscha ft des Aberg laub en s . 1871 . 8 .

S tuttgart. K . M i n i s t e r i u m d e s I n n e r n . S taat s -Anzeiger fii r
Wurtemberg , Jah rg . 1870. 4 . Weingarten . O . D r e s s i e r , Chor
d irektor : Monatshe fte i', Mus ik — G esch ie h te ; III . Jli g . 1871 , N r. 7 . 8 .

Wien . S e . M aj . F r a n z J o s e p h 1. K a i s e r r . O e s t e r r e i c h :
Lei tner , d . h erv orragend sten Kun stwerk e der Schatzkamm e r des
Österr. Kai serhauses . 4 . L ie f. Imp . 2 . K l e i n

,
Pro fe s sor : F igaro

,

humori s ti s che s Woch enb lat t ; Jhg . 1780,
Nr. 3 1 — 60 11 . 1871,

N r . 1 — 27. 4 . D i e Re form ,
Wochen schri ft , red i g . v . S eh use lka ;

IX . Jah rg .
,
N r. 27 — 52 11 . X . Jhg .

,
N r. 1 — 23 . 1870 u. 7 1 . 8 . R .

v . W a l d h e i m ,
\

‘

erlag sbuehbnd l . z A l lgeme ine Bauze i tung , red ig .

v ,
H einr. u. Em i l B . v . Förster ; J li g . 1866 — 70 11 . 1871 , 1 .

— 3 .

Heft . 4 . Neb st A t las in 2 . Würzburg. G . S e y l e r : „d. gro l l ende
Rauschen in den Fa l ten des a l ten Kai sermantel s au f d. Hofburg
zu Wien“ . 1871 . 8

III . F ur das Arch iv.

(N r. 4170— 4 194 )
Bamberg. A . S e h r o p p e l , Fab rikan t : V erspruchbrief des Ri t

ters Han s von K infperg an Frau Katharina, A ebtiss in des K lo sters
S t . Theodor

,
Ben ed ikt inerorden s , in Bamberg ,

ü ber e ine j äh rl ich e
Abgabe von fün fzehn G u lden fi ir die N utzn ie l

'

sung des Dorfes
G unzend orf' bei Auerbach . 1430. Perg . V erspruehbrie f der E l i sab eth ,

A eb tissin des Klosters S t. Theodor zu Bamberg , an Rit ter
Han s v on K in l

'

perg
r über die N utzn iel'sung des Dor fe s G unzendorf

au f v ier Jahre . 1436 . Pe rg . (Bruch st .) E rkunde der G erh aws , .\ eb

t issin zu S t . Theod or , ii ber Abgaben und G ülten in der G em einde
Gunzend orf. 1455 . Perg . (Bruch st.) Kaufbrie f der G ebrüd er Hans ,
Jörg und U l rich v on I( insperg an ihren Ve t ter H e inr. von K in l

'

perg
,
dureh we l chen s ie dem l etz teren das h al be 1)orf G un zend orf

um 487 H.
über las sen haben . 1472 . Perg . Sch re iben des Bürger

m ei s ters und Rath s von Nurnberg an B i sch o f Joh . G o ttfr. von
Bamberg , worin s ie um s ichere s G e lei te fü r ihre nach Le ipzig rei

Chronik der historischen Vereine.
A r c h i v d e s V e r e i n e s f i i r s i e b e n b ü rg i s e h e L a n d e s

k u n d e . Neue Fo lge . Neunte r Band , I I. l i c i't . Krons tad t , 1870. 8 .

Zur B ericht igung e in iger a lturkund l ich en O ert l icbke itsbenem

mungen in S iebenbü rgen . V o n ( 1. F riedr. Marienburg . I I. (M i t
1 Ka rte .) Deutsche My then aus s iebenbürg iseh

- sae h s iseh en

Que l len von F riedr. Wi l l i . Schuste r .
J a D r e s b e r i e b t desse l ben Verein s für das \'

ere insjabr

das i s t vom e rs ten Augus t 1869 bi s l etz ten Jul i 1870. Hermann
stad t

, 1870. 8

V o r t r a g des G escba ftsl e iters in der ( i eneral d ’
ersammlung

der G e s e l l s c h a f t d e s M u s e u m s d e s K ö n i g r e i c h e s B o h
m e n am 10. Ma i 1870. Prag . 1870. 8 .

Au s d ie sem Vortrage erfah ren w ir
,
da i s d ie von Palacky um

gereg te und m i t 600 ti . jähr l ich unters tutz te kri ti sche Herausgabe

senden K aufleute bi tten . 1615 . Perg . Leh enbrief des Bisch ofes

Johann Gott fried von Bamberg für H an s Friedri ch von K insperg
zur S chnab e lweid tiber das Dorf Gunzendorf. 16 17. P erg . Lehen
br ie f des Bi seh ofes Johann Georg von Bamberg für (H an s Fr ie
drich ? ) von K ini

'

perg zur S ch nabelweid ii ber das Dorf Gunzen
dor f. 1623 . Perg . (Bruch st .) Leh enbrief des B isebo fes Joh . Georg
von Bamberg fii r d ie G ebruder Tobias Friedr ich und Ferd inand
Chri s to f von K insberg ü ber das Dorf Gunzendorf'. 1629 . P erg.
Sch utzbrie f O tto Ph i l ipps von Gut tenberg ,

Dompropstes z u Bam
berg

,
fii r den Jud en Lazarus , behufs se in er N iederlassung zu F ii rt

au f dre i Jahre. 1689 . Perg . E ine Samm lung versch ieden er Akten
,

weleh e th ei ls au f e inze lne Vorkommn i s se am Reg ensburger Reichs
tage , th ei ls au f das Kriegsw esen der Stad t Nurnberg B ezug haben .

1677 — 1683 , F asz . 2 . Akten . K u n dm ü l l e r
,
Maler : R eisepafs,

ausgeste l l t v on dem Am tsverweser zu Neustad t an der Saa le ftir

d en Ma ler Job , M ichae l C ordmann
,
zu e iner Re i se nach Rom .

1743 , Pap . Orig . Leh enbrief Marquard Wi lhe lms
,
Grafen von

Schönborn
,
Dompropstes zu Bamb erg

,
an Franz F riedr. Roger

,

K ammero ffie ianten in Bamberg
,
über e in Mann leben geg en den

Ess ig krug auf dem K aulberg . 1747. P erg . B eschein igung für F r.

F r. R ög er in Bamb erg üb er entrich teten Hand lohn . 1747. Pap .

Orig . C leve. Dr . Ii a l
'

s ka r l : Lebenbrief Wi lhe lm He inr ichs ,
Prinzen von Oran i en und Grafen von Nassau u . s. w „

an An ton ius
V O I

'

S
,
über e in ige b ei N imweg en gelegene G ründstueke . 1653 . Perg.

E in ige Z ei l en m i t Un tersch r i ft v on Ba l thasar Gerard , dem Mörder
Wilhe lms des S t i l l en von Oran ien . 1584 . A utogr. (Facs im i le)
Koburg. A . D .

, Pr ivat ier : Sammlung von Akten uber H ex enpr0

z esse un d anderw e i tige G erich t sfäl le im K oburg iseben . 1627— 1699 .

Akten . Nürnberg. W i l h e l m v o n S t a d l e r : Kau fbr ief H ertnaid
des T ais ing ers an Ab t He inri ch von Mondsee ub er d ie Müh le z u
Abar t im Wi ldenekker G erich t . 1371 . Perg . K aufbrie i

'

Hans G rew l s
an Hans v on Luch edach und zu T aufi ers ü ber e in G ut

,
das „Aigen“

genann t . 1393 . Perg . V erg abbrief des N ik las R uetzen lakchner z u
„New sw end

“ im Prieh senth al an Hans T ürend le in und des sen S ohn
,

s owie an se ine e ig enen Söhne Mart in und Pe ter , iiber sämm t l ieh e

von se inem Bruder Leonhart R uetzenlakchner h interlassene l ie

gende und fahrend e Habe. 1424 . Perg. S ch enkung sbrief Herz og
A l brech ts von 0es tre ich an das Sp ita l zu Enn s über versch iedene
in und vor d er Stad t ge legen e Häuser und G ü ter. 1426 Perg .
Schre ib en v on B ü rgerm e i s ter und Rath zu Nü rnberg an den Bi

s ch of Wi lh e lm von Eich ste t t ub er e ine B eschwerde ihrer Ang eh ö
r igen zu Winke lhaid . 1483 . P erg. Schreiben von Burg erm eister

und Rath zu N ü rnberg an B ü rge rme i s ter und Rath in H erl'pruek,worin s ie d iese anwe isen ,
w ie s ie denen von Ve lden w ider Mark

graf A l brech t zu Ii ii l fe komm en so l l en . 1553 . Pe rg . Ansuchen
der „Itath g eben

“ v on Aug spurg an Erzherzog Ferd inand von
Oest re ich um e inen B e feh l an d ie Am t lente der Markg rai

'

sch ai
'

t

Burgen
,
d ie von j enen iibernomm ene Schu ld ford erung I lan s G ieng er’

s

se l . in kürze s te r Fri s t z u lmrieh tig en . 1585 . Perg . V erbo tbrief

G eorg Leos , Fre ih errn' von S tauii‘en ,
E rbbo i

'

rieh ters des kai ser l ichen
Ho fg eri ch ts z u R ottw ei l , an B ü rg erm ei ster und Rath zu Wimpfi'

en
,

w orin d iese au fg e ford ert werd en , dem in d ie Acht erk lärten Enge l
hard von N eupperg zu S tre ich enberg den Au fen thal t in ihre r
S tad t zu v erwehren . 1598. Perg .
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der ch ronikal en Que l len der b öhm i schen G esch ichte bere i t s ern st
l ich un d e i frigs t in Angr iff gen ommen worden i st . D iese Fon te s

rerum Bobemicarum“ s ol len al l e Chron iken , Anna l en , Legenden

nnd B iograph ieen enth al ten
,
we lch e s ich auf die böhm i sch e G eschi ch te

bez iehen , und ‘

zwar b i s z um An fange des 16 . Jah rb . G le ich fa l l s
au f Palaeky’

s Anregung hat Dr. Jos . Em l er die Herausgabe der

U eberreste der a l ten böhm i sch en Land tafe l un tern ommen .

M i t th e i l u n g e n d e r k. k . C e n t r a i - C o m m i s s i o n z u r
E r f o r s c h u n g u n d E r h a l t u n g d e r B a u d e n k m a l e. XVI .

Jahrg . Ma i Jun i . Wien , 1871. 4.

D ie B urgru ine Gost ing bei Gratz . Von Johann G radt. (M i t
1 Tafe l un d 5 Ho l z schn i tten .) D ie Symbol ik in ihrem Verh äl t
n i s se z ur chr i s t l ich en Arch i tek tur . Von Dr. J. A. . M es smer.

Zur K enntn i l
'

s der al tdeuts chen Kunst sprach e. Von A l bert I lg.

Ueber e in ige k irch l ich e Baudenkmale in Ober - Oe s terre ich . Von

D r . F ronner. (M i t 6 H o lzsclm i tten.) Zur L i teratur der chri s t
l ichen Areh ao log ie . Von Dr. J . M . Messm er. Be i trage zur m i t
telal terl icben Sphrag i s tik . Von Dr. Kar l L ind . (M i t 8 H o l zsch nit
ten.) R omisch e Funde in T uln un d Umgeb ung . Von P . A d.

Dunge l .
M i t t h e i l nn g e n d e r a n t h r o p o l o g i s c h e n G e s e l l s c ha f t

i n “" i e n . I . Band . 1870 u. 71 . N r. 5 — 10. 8 .

Ueber die B ed eutun g der Sprach e fü r die Naturgesch ichte des
Menschen . V on Pro f. F rdr. M ü l ler. U rg esch ich tl ieh e Funde in
Podo l ien. Ueb er die urg escbich tl icben Ans iedl ung en am Mann
h artsg ebirg e. Von Dr. Matthaus Much . Untersuchung der

P fah lbauten im Sa l zkammergu t , knoch enfii h render Höhl en in S teier
mark und e ines a l ten Grab fe lde s in C roatieni V on G undaker Graf

\V urmbrand . Au fzähl ung von Tumu l i oder a l ten Grabh üge l n in
der europä i s ch en Türke i . -Von Dr . A . Boué . D ie vorg eseh ich t

l ichen A l terth iimer der Stad t O lmutz un d ihrer Umgeb ung . V on

L . H . Jeittel es. Ueb er e ine al te Begrabnil'sstätte bei Ros s i tz in
B ohm en . Von F . F reih . v . Andrian . Ueber die M üh l s teine von
Kamp . V on Dr . M . Much .

E r l ä u t e r u n g e n z u r K a r t e d e r m i t t e l a l t e r l i c h e n
K u n s t d e nkm a l e i m K r e i s e u n t e r \V i e n e r - \V a l d von Dr .
Eduard Freiherrn von Sacken . Herau sgegeb en vom A l t er t h um s

V e r e i n e z u W i e n . Wien 4 . 38 S tn . M i t 1 Karte.

H e r a l d i s c h g e n e a l o g i s c h e Z e i t s c h r i f t . Organ des

h e r a l d i s c h e n V e r e i n e s „
A d l e r “ i n W i e n . I . Jah rg . N r. 7.

Wien , Ju l i , 1871 .

Ab s tammung des furstl icben Hauses von n . zu Schwarzenberg
m ii tter lieh ersei ts von den Grafen von Hab sburg-Lau fenburg . Von

Josef Rit ter v on Bergmann .

K i r c h e n s c h m u c k . B latter des c h r i s t l i c h e n K un s t v e r

e i n e s d e r D i ö z e s e S e c k a u . I i . Jah rg . 1871 . N r. 6 . Graz . 8 .

Das g ro ise Wandg emalde an der Südwand der Domk i rche z u
G raz und seine Re staurat ion . Von Pro f. H e inr. S chwach .

O b e r b a y e r i s c h e s A r c h i v f ü r v a t e r l a n d i s e h e G e

s c h i c h t e
,
h erausg eg . von dem h i st ori schen Vere ine von und fur

Oberbayern . 30. Band
, 1 . u . 2 . He ft. (M ünchen , 8.

Al tbayer i sche Heral d ik von Dr. Otto T i tan v . Heiner. I I. Haupt

abth eilung . (Theorie. 1 . General ia .) M i t 4 Taf. Abb . R e

ges ten ungedruckter Urkunden zur bayeri s ch en Ort s Fam i l ien
und Landesgesch ich te . 22 . u . 23 . Reihe. Wal pertskireh en , Pfar

rei im Bezirksamte Erd in g , gesch ich tl ich b esch rieb en von Joseph
G rassing er, P farrer. Zur G eseh ieh te‘

u. B es ch re ibung der kath o
D er zum ersten Ma l h i er g enannte Verein wurde am 2. D ecbr. 1862

g egruud et.

l i senen Pfarre i K on igsd orf in Ob erbayern
,
von Jos . G engh amer,

P farrer . Zur Wappen-Symb ol ik . Ueber d ie Bedeutun g der H e
rol dstii cke Vortrag von H . Graf v . H overden . Erinnerung an
den Card inal u. Erzbi s ch o f Conrad I . von Main z

,
P fal zgrafen von

S ch eyernä V ittel sbacb . Von Jakob May
, k. R egierung srath .

V e r h a n d l u n g e n d e s h i s t o r i s c h e n V e r ei n e s v o n
O b e r p f a l z u . R e g e n s b u r g. 27. Band der g esammten V er

hand lungen und 19 . Band der n euen Fol ge. M i t e inem Porträte

und einer h i s tori schen Karte . Stadtamhof, 1871 . 8 .

In der Monatssitzung des h i s t o r i s c h e n V e r e i n s v o n
O b e r p f a l z u n d R e g e n s b u r g vom 22 . Jun i h ie l t Advokat G eh
r ing e inen Vortrag uber den verd ienten S chu lmann P. Jos . Ben .

Puehner (1773 — 1824) E inen zwe iten Vortrag h i e l t Ord inar .-Ass.
G . Jacob über die b i sher verl oren gewe sene erste Que l le fur die
Gesch ich te des Fran z iskaner - Orden s und besonder s seine E infüh
rung in Deut sch land . Georg Vo igt entdeckte naml ich in dem Nach
las se seines Vaters eine Abschr i ft der Memorab i l ien des Jordanus

de Jane
,
e ine s Zei tgenossen des h l . Franz i sku s , die er in den Ah

handl ung en der k . s ach s . Ge se l l s chaft der W i s sen schaften (Bd . XII
,

1870) verofl
‘

entl ich te .

D ie am 27. Jun i abgeha l tene Versamml un g des V e r e i n s f u r
G e s c h i c h t e u . A l t e r t h um s k un d e i n F r a n k f u r t a. M . sr

öffnete der Vors i tzende m i t einem ausfah rl ich en B erich t uber den
Inhal t des 2 . Heftes der n euen Reihe der Verhand lungen des V er
ein s fur Kun st un d Al terthum in Ulm un d Obers chwaben . Zum

S ebiusse der S i tzung legte H r. S . A . Sche ide l e in e von ihm ent

worfene Karte der naturh i s tori sch w ie ant i quar i sch bemerkenswer
th en sog . Dornb urg bei Hadamar in Nassau vor und gab dazu die
nöth ig en Er läuterungen , insb esondere uber d ie dortigen R ingwal le.

M i t t h e i i u n g e n d e s V e r e i n s f u r G e s c h i c h t s u n d

A l t e r t h um s kun d e z u 1 . Heft . Kabia , 1871 . 8.

Kurzer B eri ch t ub er die T h atigkeit des Verein s se i t se iner
G rundung . H ausinsch ri i

'

ten au s Kah la und Or lamunde . G esam

m el t von Landrichter A . F i s cher . Be sch re ibung der Grenzen

des vormal igen AmtsD rlam iinde . M itg . von A dv . H . Schm id t.
D ie Bruderschaft des h ei l . Leichnams zu

/

O rlamünde . Von B ü rger
me i s ter V . Lommer. Zur vaterl änd i sch en Jagdges ch ichte. Mitg .

v on F lofsamtsaktuar Reber . Nachr ichten üb er die S t. Marga

reth enkireh e z u Kah la. V on S ubdiakonus E . Löbe. D er Har

niseh der S tadt Orl amunde . Von V ictor Lommer. Reg i s ter
und Urkunden ü ber die K irche Unsrer l ieben Frau zu O rlam ii nde.

Von S ubdiak . E , L ebe .

N e u e s L a u s i t z i s c h e s M a g a z i n . Im Auftrage der O b e r
l a u s i t z i s c h e n G e s e l l s c h a f t d e r W i s s e n s c h a f t e n heraus
gegeben von Pro f. Dr. E . E . S t r u v e. 48. Band . 1 . Heft . Gor
l i t z

, 1871 . 8.

Das deutsche K i rch en l ied in der Ober laus i tz von der M i tte
des 16 . bi s z um E nde 'des 18 . Jah rb . Neb s t ein em Anhang u. R e

g ister. Von Dr. R einh . Zol lner . Mohamm ed und der Koran .

Vortrag vom Rabb . Dr. Freund . E ine R e ise instruetion au s dem
Ende des 17. Jah rb . ,

mitg . vom Landesältesten Grafen von Le e

b en. Nachrich ten aus der Ge se l l schaft . (Von den im Win ter
geha l tenen Vortragen nennen wir : Reuch l in u . se ine Fehde

m i t Pfe fferkorn und den D unkelmannern
,
von Dr . Freun d ; uber
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ge sehen sei . D ie ser parodist iseh en Tendenz verdank en wi r auch
die h äufig e Heran z iehung b erühmter He lden und anderer Ges ta l
ten der mi tte lalterl icben Poes ie wom i t in ergö tz l icher YV eise
die häus l ichen Prug el scenen i l l u st r ier t w erden . Au f den Humor
un d die Kuns t der Ste igerung re cht woh l s ieh verstehend , hat der
D ichter v or seinen ern steren Ko l legen den g re l

'

sen Vorzug , da i s

er n ich t in ermudende Bre ite ver fä l l t . D ie Anmerkungen am

S ch luis bringen Para l le l ste l len nnd Anklang e ,
Lesarten , S praeh li

ches , \Vort und andere Erk lärungen .
15) G e s c h i c h t e d e s \Y ap p en s d e s G e s c h l e c h t s v o n
B u l o w . E in heral di sch — spbrag istisch er Versuch au f Grun d
der al testen Denkmä ler des Gesch lecht s von G . von B ü l o w .

M i t einer S iege l un d e iner \V appentafel . B er l in , 1871 .

M its cher und B e s tel l . 2 . IV u. 60 S tu.

W ie der Herr Ver fasser im Vorwo rte b emerk t , war vorliegende
Abhand l ung dazu best immt

,
e iner v om Bül ow ’

sch en G esch lech ts
tag be sch l os senen F am i l iengescb ich te a l s ein le itende s \V appenkapitel
voranzugehen ; sie i s t nunm eh r selbstandig ers ch ien en , w ei l z u
l etz terer das erforder l ich e Mater ia l vorläufig nich t gewonn en w er
den konnte. Dadurch erk l ären s ich denn auch manch e Ab schw ei
fung en von der gestel l ten Au fgab e au f al lgem eine Geb iete der

di p l omati schen un d hera ld i schen D i sc ip l inen , deren N o thwendigkeit

ni ch t immer einz usehen i s t V iel l eicht s ind des Herrn Verfassers
An s ich ten h ier und da zu nuch tern ,

nam ent l ich in B ezug auf die
B edeu tun g der Wappen im M it te la l ter. D ie extremen An schau
un gen und Ideen , zu

‘

w elcben s ieh die Leh rer der Heral d ik im vo

ri gen Jahrhundert ver irrten , s ind fur uns frei l ich w ertbl os und

ung eniefsbar. Wir müssen un s aber d och h ii ten, in das en tgegen
geset zte Ext rem zu g eratben . Das S tud ium der e inzigen Quel len
s cbriften

,
die wi r h i erub er b es i tzen , un serer m i t te l h ochdeu tschen

D ichter
,
namentl ich V V

o l f
'

ram
’
s von Esch enbach , zeigt un s den M i t

te lweg we l chen wir e inzusch lagen haben .

0 1

Im Al l gem einen konnen wi r sag en , dai s die S chri ft sich dem
B es t en ansch l iefst , was wi r an ah nl ieh en Arb ei ten b es i tz en . D er

Herr Ver fasser zeigt e in e gro i se B el esenh ei t , ein ungewöhn l ich es
V erständni is des ech t h era ldiseh en Wesen s . Das “’

appen i s t nach
a l len seinen The i len in der genaues ten

_

und k larsten Wei se behan
de l t

,
und al le Darstel lungen des se l ben zur Sprach e gebrach t . D er

He rr Verfasser erfü l l t s om i t seine eigent l ich e Au fgabe au f das Be
fri edig ends te und l iefert e ine vo l l s tänd ige Archäo l ogie der Fam i l ie
B ü l ow . Seh r anerkennensw erth i s t aueh die Zusamm en ste l lun g
der L i teratur , weleh e die Gesch ichte der Fam i l ie b etrifi" t. S .

14) E i n A n t i p b o n a r i um m i t B i l d e r s c h m u c k aus der Ze it
des XI . 11 . XII . Jah rb .

,
im St i fte S t . Pe ter zu Sa l zburg b e

findl ieh . Beschr ieben u . h erau sgegeben von Dr . K a r l L i n d .

M i t 5 in den Tex t gedruck ten Ho l z schn i t ten u . 45 Tafel n .

W ien in Comm i s s ion b ei Aug . Prande l
, 1870. 45 S tu. 4 .

D ie Mal erei des M i tte lal ter s s tel l t nach zwe i Sei ten h in der

Forsch un g ih re Au fgab en . E inma l hand el t es si ch
,
den E ntw i

ckelungsg ang der Kunst al s s ol ch er , die Charakter i s ierung der

Schu len nach Ort und Zei t festz us te l len , dann ab er auch darum
,

den Inha l t der Darstel l ungen zu erk l ären . Wenn in d i eser Be
zi eh ung wieder auf der e inen Seite die wich tigsten Aufschl üs se

D ie v on G odek e m i tg eth e i l te N amenre i h e i st weder rich tig , noeh

vo1lständ ig .

uber das h ausl ieh e und oflentl ieh e Leben des M i t tel al ters gegeben
werden und des sen E ntwickelung sgang fas t aussch l iefs lich nur
durch die erha l tenen Werke der Malerei bes timmt werden kann ,
aber doch in fas t ab so lut vo l l ständ iger We i se

,
s o t ri t t au f der

anderen Se ite in den rel ig i o sen Darstel lungen ein höch st interes
san ter , poe t i sch gedachter B i l derkre i s en tgegen , der s ich auch nach

und nach en twickel te
,
und wenn sch on a l le Mot ive

,
die sp äter

v orkommen , in der al testen Zei t im Kerne vorhanden waren
,
doch

au s anfäng l icher E in fachhei t zu e inem zusammengesetzten
,
re ichen

theol ogi schen G ebäude en twickel t , das eben so k ün s t l eri sch ent

fal te t und geg l iedert i s t
,
w ie die E inzeleomp o sition der Bi lder und

des sen Stud ium so v ie l se it ige
,
o ft k lein ersch einende

,
oft mach tig

ergre ifende Zuge darb ietet. A l s wich t iger B e i trag nach j eder der
angedeu te ten Richtungen er schein t die B i lderreihe

,
die un s h ier

in treuen Facs im i le s entgegent ri t t und b e i der n i ch t b lo s der S ti l
der Z eichnungen , die künst leri sche Compos i tion der einze lnen B i l
der intere s sant i s t

,
sondern aueh der innere Zusammenhang der

se l ben und der gei s tige G edanke ,
we l cher der Compos i t ion man

cher E inzel b i lder z u Grunde l iegt und uns e ine reiche F ü l le wah r
haft p oeti scher Elemente zeigt . A . E .

A ufsatze in Z ei tsch riften.

E u r o p a : N r. 26 . Herzog B ernhard von We imar im E l sa is.

Nr. 27. D ie deut schen V erwandtsch aftsnamen .

D i e G a r t e n l a u b e : Nr. 25 . D er Buttermi lch sth urm im Marien
b urger Werder. (P. de l a Val .) D er äl teste deut sche Kai
sermantel . Nr. 2 7 ff. Aus der G esch ich te e ine s al ten P farr
h auses . (8efsenh eim , (Pfarrer Ferd . Luc ius .)

D e r H a u s f r e u n d : 12 . Heft
,
Nr. 35 , S . 555 . D eut sch e Bl umen

namen . (Paul Kummer.)
Im n e u e n R e i c h : N r. 23 , S . 863 S eh lach tenmuth der Deu t

s chen son s t und j e tzt. (G . Frey tag .)
P r eu fs i s c h e J a h r b u e h e r : 27. Bd. , 5 . Heft. D ie Pol i t ik Fr ie

drich
’

s des G i oi
'

sen . (W. Maurenbrech er.) 1 .

D e r K a t h o l i k : März . D er E infiuis der reformatori seben S y

s teme des 16 . Jah rb . auf die My s t ik . Ges ch ichte der l i turg i
s chen Gewänder des M i t tela l ters . Apr i l . Zur G es ch ich te
der Vereh rung des hei l . \V i l l igis. Mai . D ie a l te B i schofs
s tad t Me t z .

A l l g em . e v a n g .
- l u t h e r . K i r c h e n z e i t u n g : Nr. 15 . D er mo

derne Natura l i smus auf dem Gebiete der verglei chenden Sprach
und R el ig ionsw issensebaft.

K o r r e s p o n d e n t V . n. f. D Nr. 323 ff. Das August iner-K i oster
und seine Nachbarhäuser. N r. 329 f. I s t das Sakramen ts

h auseh en zu Schwabach ein Werk des Adam K raflt ? (R .

B ergau .)
M a g a z i n f. (1 . L i t e r a t u r (1. A u s l ' N r. 2 1 ff. D ie Bearbei tung

der Literaturg esch ieh te in Deut sch l and . (A . L indner .)
O r g a n f. c h r i s t l . K u n s t : N r. 10. D ie Re staurat ion des Haupt
a l tars der Mar ienk irch e z u Danz ig . (R . B ergau .) Zur Wie

derb erstel lung des Wormser Doms . D ie Mai erzunft in
W orm s . Nr. 1 1 . G esch icht l iche un d art i s t i sche Not izen ü ber
G locken . E in B e i trag zur G esch ichte der G l o ckeng iel'serkunst.
S . 130. Von den H a lli scb en H ei l ig th ümern

,
we l che der Erz

b i s chof Albertus 1543 nach Mayntz gebracht etc.



Anz e ige r fu r K unde der de u t s c h en V o rz e i t .

N e u e F r e i e P r e s s e : Nr. 2459 . D i e Anekdote in der Gesch ichte.

(Wi1h . E . v. Janko .)
N o r d d e u t s c h e s P r o t e s t a n t en b l a t t : N r. 15 . E in U n ionsmann

des 17. Jah rb . (F . Brandes .)
S ch l e s i s c h e P r o v i n z i a l b l ä t t er (R ub ezah l) : Apr i l , D ie

Burg au f dem R ummel sberg e. (Pastor Dr . Sch imme lp fenn ig .)
S . 179 . S ixtu s H irschmann von T ng endleben ,

ein D ichter
des 17. Jah rb . (Rob . S ch ück.) S . 181 fl

"

. Sagen aus H irs ch
bergs Umgegend .

B e r l i n e r R e v u e : 65 . Bd.
, 6 . H it . Deut sche S prichw orter uber

den Krieg . D er Mei s ter in der deut schen S atirik.

D e r S a l o n : VII I
, 10, S . 444 . D ie K yfi

‘

häusersag e . E in neuer
B ei trag zu e iner a l ten R eich smär e. (Franz H irsch .)

E g ] . p r e u i s . S t a a t s - A n z e i g e r : Bei l .
,
N r. 18. Zur Ge sch i ch te

der O bs tbaurnzuch t in der Mark Brandenburg. N r. 1 . D er

let zte Reichstag des bei ]. Röm i schen Re ich s deut scher Nation .

Das Kaiserhaus zu Gos lar. Nr . 2 . Zur Ge sch ichte des

Befest igungswesen s . D ie deu t schen D ia lekt und Land
sch aftsdich ter. N r. 4 . K unstdenkmaler u . Alterth ümer iru

F ürstenth um Ca l enberg . D er a l te Thurm zu Metlach .

N r. 5 . Zur G esch ichte der S trafsburg er Un ivers i tät. Nr. 6 ii .

D ie deut sche He l den sage .

D e u t s c h e T u r n z e i t u n g : N r. 22 . Albrech t Durer
,
ein Turn

schr i ft stel ler .
U e b e r L a n d u n d M e e r : N r. 40. Das G reg oriusfest in Koburg .

(Gustav v . Dormi s .)
V o l k s b l a t t f. S t a d t 11 . L a n d : N r. 43 . D er Gang nach dern

Ei senhammer (Que l l en 11 . B earbei tungen der Sage).
W o c h e n b l a t t d . J o b .

- O r d .
- B a l l e y B r

°

d b g . : N r. 27. D ie

preu isische Lehnsfahne .

S i e b en b ür g
— d e u t s c h e s W o c h e n b l a t t : N r. 20 3 . Zur G e

sch ichte der Wirksamkei t der sach s i s chen N ationsuniversität

m al terer und neuerer Zei t . N r. 2 1 f. Ueber N at ional i tat
und Muttersprach e .

Z e i t s c h r i f t f. b i l d . K u n s t : 9 . Heft
, 8 . 271 . Noch einma l die

fa l schen D ii rerze icbnung en“
. (A l o i s Hauser .) S . 273 . Das

j üngste G ericht . Wandg emalde der Stadtk i rch e zu
am Berg . (G . Schäfer) Beib l . , N r. 17 . G o th isch es au s
T iro l .

Z e i t s c h r i f t f. d . g e s am m t e l u t h e r . T h e o l o g i e 11 . K i r c h e :
3 . Quart» i l eft. Acta zur K irch eng esch ieh te des 18. Jahrb .

A l l g em . Z e i t u n g : Bei l . N r. 180. D ie Kun stge sch ichte und d ie

U niversi taten . N r. 182 . Enth ü l lung ii b er die Augsburger
H o lbe ind nschrift , (A . Wo l tmann .)

N e u e H a n n o v . Z e i t u n g : N r. 139 — 147. D ie deutschen Farben .

(H . G rote .)
I l l u s t r. Z e i t u n g : Nr. 146 1. Deu tsche Liebl ingsblumen . Ma i s

I iebchen . (Zum Vo lksglauben , von A lb . Richter.) N r. 1462.

D ie Z igeuner in Norw egen .

Verm i sch te Nach ri c h ten.

43) Nachd em im Lau fe der let zten 8 :Iah re der D o m zu P r a g
,

von dem bekann t l ich in a l ter Ze i t , wie vom Kö lner Dome
,
nur

das Pres byterium und der U nterth ci l e ine s '

I
‘

burme s ,
sowie e in ige

sons tige Fragmente zur Ausfuh rung gekommen waren , un ter Le i

t ung des Dombaume i sters K ranner bau l ich vo l lkommen wieder h er
geste l l t worden i s t und nunmehr der Ausbau des Querseh ifies un d
Langhause s energ i sch in Ang r iff gen ommen wird , so w u l's te auch
die Frage entsch ieden w erden

,
oh j et zt so fort und in wel cher

Wei se eine vo l lkommen dem Baust i le en tsprechende A u s m a l u n g
d e s C h o r e s v orgenommen werden so l le . Nachd em eine Probe
gemach t , wurden z u e iner commissione l len Beratbung d ieser Frage
der Dombaume is ter O berbaurath Schm id t und D i rek tor E ssenw ein
aus N ü rnberg nach Prag berufen . Au f Grund eines v on d iesen b ei
den geme in schaftl ich abgegebenen

,
von E ssenwe in rerfaisten Gut

ach ten s
,
das vom D irek torium des D ombauvereine s in vo l lem Um

fang s angenommen wurde
,
i s t nun der Besch lufs g efafst worden ,

die Ausma lung nach dem d ort au fg es te l l ten Prog ramme und den
gegebenen Andeutungen so fort in Angriff zu n ehmen .

44) Nachd em a l s Absch lu l's lang er Verhand lungen zwi schen
der Stadt Nürnberg u. dem kg ]. bayer . Just i zm in i s terium der Be

sch lul
'

s g efa l
'

st worden i s t
,
einen g ro fsen Just i zpa la s t an S te l l e des

a l ten A u g u s t i n e r k l o s t e r s z u erbauen
,
s o wi rd d ieses G ebäude

m i t seinen g o tbiseh en Kreuzgängen , g ewo lbten und balkeng edeek
ten Sa l em, e iner ehema l igen 2 S tock hohen Kape l le u . s . w . abge
t ragen . D er Magi s trat der Stad t Nürnberg hat nun den Besch lufs

g efa ist , d iese Bauth eil e m i t S org fa l t ab tragen und zur W ied erau f
richtung in das german i sch e Museum v erbr ingen zu l as sen , s o
da i s s ich an das eh ema l ige K arthauserkl oster die G ebäude e ines
zwei ten K losters an sch l ie ß en werden un d auf d iese We i se ein in

teres santes Baudenkma l erha l ten b leib t .
45) In N u r n b e r g wurde in d iesen Tagen der n och w oh l er

ba l tene H o iz sto ck des D ü r e r zug eseh riebenen Wapp en s des H ec

t or Pomer (B. 163) wieder au fge funden ; dazu der Stock e ines b i s
h er ganz unb ekannten Porträt s des Reformators Pau l Eher in
ganzer F igur von Lucas C ranacb und das B ruch stü ck e ines K a
l enders i ni t runenartig en Zeichen und der Jahreszah l 1547 . D ie

sel ben befinden s i ch im Be s i tz des Buch druckere ibesitzers H i lmar
Campe

,
e ines Sohnes des durch Herau sgabe von D iirer’

s Re l i quien
u. a . verd ienten Dr . F riedr. Camp e .

46) Eine h i s tori sch merkw urdig e und in m ehr a l s e iner B e
z iehung beach tenswerth e T rophae befinde t s ich zur Zei t n och bei
dem am Potsdamer Thore in B e r l i n au fg e fahrenen Kanonenberge .

Es i s t d ies der am F u ise der V iktoria au fge s te l l te 2 4 P f i i n d e r

le ravz
'

ssa
-

nt
,
wel ch er in So i s s on s erbeutet wurde . Nach der In

schr ift i s t das G e s ch ü tz gegossen in Doua i 17 13 , al s o n och wäh
rend der Regierung Ludwig ’ s X IV . Das Rohr i s t v on prach tig er
Arbe i t und m i t reich en , aber n ich t üb er lad enen Re l ief « (

‘

ise l ierun

g en bedeckt . D ich t über dem Zündl och s befindet s ich das v on
Trophäen umgebene g ekronte Wappen des Kön igs , in wel chem
aber die \V appen linien und anderwe iten Emb leme j etzt feh l en ,
da s ie später wegg eme i l

'

se l t s ind ,
wah rend die Krone unver l etz t

geb l ieben i s t . Zwi schen dem Wappen und den z ier l ich au s D e l
ph inen geb i l d e ten l i enke ln s chweb t eine von S trah l en umgeben e
A eg i s m i t der Umseh rift : nee p lu ribus impar. Au f dem vorde
ren Ende des Rohre s erb l ickt man das Wappen des Herzogs v on
Ma ine mit der Au fsch ri ft : Lou i s Augus te due de Maine , darüber
d ie auch au f a l teren preu ß i schen G esch utzen gangbare Insch ri ft
u l t ima rat io regum

,
und übe r d ie ser den Namen des G esel1 ii tzes :

ls rav i ssan t . Gan z vorn umz ieh t das Roh r e in Kranz vo n L i l ien
und l i lattw erk ,

w oraus aber auf der oberen Se i te g le ich fa l l s d ie
L i l ien d urch Me ifse lb iebe ent fe rn t s ind . Nach dem g l eichförm igen
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Ros t
,
wel cher das ganze Rohr uberz ieh t , mu i s d iese V erstummelung

al t sein und i s t we i au f die ers te franzö s i sch e Revo lut ion von

1792 zurü ckzu führen , wo man bes treb t war , j edes Andenken an
d ie fr ühere Regierung zu vert i lgen Au f dem rechten S eh il dzapfen
i s t das Gewich t zu 2580 K i l o angegeben . Das Rohr i s t M .

l ang und der Durchmes ser der S ee le betragt 16 Cm . Es i s t in
neuerer Z ei t m i t Z ügen versehen worden .

(Köl n . Z tg . Nr. 177, 2 . Bl .
,
au s d . N . A . Z .)

47) D er E rzg ieiserei
- In sp ektor v . M i l ler zu M u n c h e n l ie

ferte in das Zeughaus dase lb s t e ine n ich t b l o s m i litärg escbieh tl ieh ,
s ondern auch durch die Ornamen t ik und die C isel ierung kunst
gesch icht l ich merkwü rd ige K a n o n e ah

,
die von Sebo ld H irder

in Neuburg fii r den Bistbumsadministrator Johann es I I I . , Sohn des

C h uri
'

ursten Ph i l ipp v on der P fa l z (1507 1533 gego ssen und

neb s t andern Kanonen zur Arm ierung der Burg zu Wörth v erw en

det wurde. (Aug sb . Postztg . 15 1 u .

48) Auf der In sel F e h m a r n s ind n euerd ings a l te H o h l e n
w o h n u n g e n zu Tage gekommen . Auf dem zwi sch en G ammen

dorf und Puttgaarden b eleg enen G ehö ft Johann i sberg wurde bei
Abgrabung der D üng ergrnb e ein t iefschwarzes Moderiag er b l o l

'

s

ge l egt . I n d iesem Moder fand man seh r v iel e Knochen , Zähne ,
G ewe ihe etc. ,

darun ter e inze l ne b earb ei tete Stücke. Aufserdem

fand man in e iner T ie fe v on 14 Fu is die U eb erreste e iner Erd
wohnung

,
w el eh e oben der Läng e und der Quere naeh d i ch t m i t

eieh enen Balken b edeckt war ; A l le s ze ig te sich vö l l ig aufgeweich t .
E in ige Schr i t t we iter nach Wes ten war zwi schen dem L ehm e ine
kl eine O effnung v on 5 Fu i s Länge un d 3 Fu l's B rei te, zu we l ch er
3 steinern e Stu fen h inabfiih rten . H ier stand au f e inem G erust ein
ungefä hr wie ein Men schenkop f geform ter K lotz, A l l es aus E ich en
h o l z . We iter no rdl ieh i s t unzwe i felhaft e ine Feuers te l le gewesen ;
au ch S tücke einer h ö l zernen Schale und F lach s s ind in dem Mo
der gefunden worden .

(I l l . Z tg .
,
N r. 1462 , vg l . Koln . Z tg .

, N r . 187, 2 . Bl .)

49) In der Umgegen d von N o r t h e i m (Hannover) lä ß t die
Regi erun g A u s g r a b u n g e n an stel l en . Bis jetzt s ind m ehrere woh l
erhal tene B ron zegegen stände

,
s owie versch iedene Urnen gefunden

worden . Ferner i s t z u Ohrdorf unter dem Fundamen t e ines Hau

M i t t h e i l un g e n.

9) In dem im D ruck befind lich en zwei ten Verzeich n i s se von
Mon ograph ien un d G el egenh ei ts sch ri ften zur G e sch ich te ade l igen
Ge sch lech ter von J. A . S t a r g a r d t in Ber l in befinden s ich aueh :

A cteustueke zur G esch ich te und Erbauung der Burg H o h e n z o l

l e r n , Manuscripte au s den Jah ren 16 17 — 70, 3 1 Sei ten in Fo l . ,
wi ch tige Docum ente zur Bauge sch ich te ,

dabei : Ver trag zwi schen
Joh . Grave zu Hohenzo l lern un d Mei s ter Ve i t Frommen

,
Maurern

zu H ech ing en ; fern er : V erzeich ni fs a l ler D ungwerek v ii
'

der V o stung

Verantwortli che Redaction A . E s s e n w s i n.

Hohenzol l ern , 2 Martii a . 1668 ah ng ef
‘

ang en ; R ecefs der ver

ding ten Bre nnen auf der V östung Hohenzo l l ern ; e ine Sch op f
Maurer-R eehnung v . 1667 ; end l ich : e in Brief des g ro l'sen K urfursten
Fr iedrich Wi lhe lm an den Fürsten von Hohenzo l l ern , betreii '. die
E inräumung der Burg Zo l l ern v . 1668 ; aueh un sere s ortes
n ich t gern wo l len

,
da fs d ie ses vnser uh ral tes S tammhaus abh andig

gemacht vndt in fremde Gewa l t kommen

Dr. G . K . F r o m m a n n . Dr . A . v . E y e.

Verlag der li terari sch - artistiscben An stal t des german i s chen Museums in N ürnberg.

S e b a d ’ sch e Buchdruckerei in N urnb erg .

ses e in Top f m i t etwa 400 S tuck s i lbernen Brakteaten gefunden
worden . D iese l ben haben die G röfse e ines S i l bergroschen s

,
waren

in 4 b i s 5 Zol l hohen Sch ichten in den T 0pf gel egt und sa l'een
th ei lwe ise fes t au feinander . (I ll . Z tg .

,
Nr.

50) D er „
Rhein i sche Kur ier“ s ch re ib t : Von In teres se d ürfte

e ine Re ihe von Funden se in
,
d ie man gun gst im wurttemb ergi sch en

Oberschwaben gemach t hat. D iese l ben s ind für die Wi s sen schaft
kaum wen iger werthvo l l

,
al s die seiner Zei t Au fsehen erregenden

Entdeckungen b ei der S ch ussenquel le . S ammt lich e d iesmal ige
Funde we i sen auf e ine al te N iederlas sung von Men schen h in,
weleh e

, ohne i rgend e inen Gebrauch von Meta l len z u kennen
,

l ed ig l ich nur auf WV erkzeuge von B ein ,
R ennth ierg eweih un d

F euers te inm es ser angewiesen waren
,
aber troz a l ledem so re iche

Jagdbeute an Baren '

und R ennth ieren mach ten
,
da is K no ch enab

fä l le von Hunderten von Ind iv iduen in dem M oderb oden begra
b en l iegen . Man i s t n och m i t der genaueren Unter suchun g der
Knochen reste b eschäft igt , die b erei t s die üb errasch end sten Resul
tai te ergeben hat . An i ser den s ch on genann ten T h ieren i s t in
Hohen fe l s das P ferd ge sch lachtet worden , der A ueroch s und ein

k l e ine r Z werg och se , kaum ein Meter h och
,
der s ich in dem B erg

v ieh von F inn land , Norwegen un d auch des A tlasses erhal ten hat
,

ferner der Ei s fuch s neben dem geme inen Fuch s
,
der Wol f und

d ie Wi ldkatze ,
F i sch otter und B iber , S ingschwan und Wal dente

,

Gan s un d; Re iher , der Lowe ,
das Nash orn

,
der Elephan t und w01

auch An t i l open . Som i t haben h ier e in s t Th iere m i t e inander zu

sammen geleb t , die h eute durch e in en vol len E rdquadranten von
e inander get rennt s ind , w ie das R ennth ier un d Nash orn , oder w ie
Lowe und E i s fuch s. D ie versch ieden en Werkzeuge und Waffen
d ieser a l ten Bewoh né r des A ch th al s s t immen so vo l l st änd ig m it
den Ans ied lern an der S ch ussenquel l e, da is e iner l e i S tamm ,

Brauch
und Gewohnhe iten zu Tage l iegen . Knochenres te vom Men schen

se l b s t s ind aber weder h ier n och dort gefunden worden .

(Korr. v . u . f. D .
,
Nr.

5 1) Aus R e g en s b u rg , 19 . Jul i , b erieh tet das R . Mrgbl Unser
Dombau hat wieder einen Schrit t vorwarts gemach t ; nachdem ers t
vor Kurzem das G ieb el fe l d des nord l ich en Quersch iii

‘

es vol lendet
worden

,
i s t nun der Dachstuh l des S pitz thurm es

,
der zw i schen den

beiden Quersch ifien s ich erheb t
,
aufgesetz t worden . (Da s .)



https://www.forgottenbooks.com/join


Anz eiger fur Kunde der deut s ch en Vorzei t .

zeichen einer adel igen Gesel l schaft sei n , und gl aub t , dafs die
selbe dureh die A ehnl icbkeit d ieser Z ei chen m i t d enen, „wel che

Landfah rer äl terer Zei t , guten un d sch l immen An denken s , ih
ren nach folgenden Geno s sen an Wänden , T huren , B aumen und

derglei chen h interl ieisen bestii rkt wir d . D agegen h al ten v.

Mulver s ted t un d Wiggert diese Zeichen fur kabbal i s t ische un d
berufen s ich au f e in ige i n Appel ’ s Reper tor i um IV ,

I
, Taf. 8

und 9 abgeb i l dete un d daselbst 1V
,
I I

,
S . 1093 — 1 1 1 1 besch rie

bene Tal ismane, H immel szeichen , Amulet te etc. D iese An s i ch t
m och te wei b i s zum Bewei se des G egenth ei ls al s die r i ch t ige
an zunehmen sein . Nach v. Mülver s ted t k omm t auch an einem
Hause i n Per leberg in der Mark i n einer I n s ch r i ft au s dem
1 7. Jahrb . die zw i s chen z um Theil unverstandl ieh en Wor

tern auch seh r deu t l i ch lesbare en thä l t
,
wie z . B . S cholemus

d ies elbe F i gur vor , wel che zweima l auf un serem S iegel z u
sehen i s t

,
da s ei ne Mal rech ts neben demWappen sch i l de, da s

an dere Mal am En de der Legen de.

Ueber Charakter un d Lebensverbaltnisse O tto ’ s feh len un s
u rkund l i che Nach r i ch ten ; al lei n die Legen de seines kleinen ,
auch al s Rücks iege l verwendeten oval en S i g. II . A . : swigben.

i s. daz . beste
,

“ m öchte do ch wo l die Annahme rech t ferti gen ,
dafs er da s Geheime und U ngewohnl iche bes onder s l ieb te. (Wir

werden spater au s mehrfachen G runden auf d a s let z tere i n ter
essante S iegel zuruekkommen.)

D urch seine räthselhaften Zeichen i s t da s oben s tehen de
S iegel b i s jet z t ein

XLIX .

Auf diesem S iegel der S tad t U eberlingen vo n 1327 sehen .

wi r an dem Wapp en sch i l de al s rei ne Ver z ierung un d ohne al le
heral d is che B edeu tun g einen S ch i l d ran d m i t S tern chen . E i n
ähnl icher 8ch i l d ran d findet s i ch auf dem S i g. IV. C . G raf
H ein r ich

’ s I . von Tüb ingen v. Auf let z terem i s t der
heral d isch e Fehl er leicht z u erkennen ; n icht s o auf dem U e

S ol l te viel leich t der e ine oder andere un serer Leser e ine
Erk lä rung d ieser rath selh aften Zeich en finden

,
s o b i t ten wir d r i n

g en d s t um gefäl l ige Mitth eilung .

8. me ine Siege l der Pfal zgrafen v on Tub in gen , in der Bei
l age z . Corresp .

— Blat t Nr. 5 v. 1863 , Taf. 11, F ig . 10.

S . m . G esch . des Furstenb erg . \V appens , S . 8.

In dem Jahresber ich t der G ese l l schaft fiir nutzl iebe For

schung en zu Tr ier vorn J . 1853 h eifst es S . 37 : D ie zul etz t g e
brauchte Matri ze i st v on e iner m etal l i schen Compos it ion , wel che
wie Neus i lber au s s ieh t

,
und hat den doppel ten Durchmes ser von

der Abbi l dung . E ine zwe i te
,
au s derse l ben m eta l l i schen Compo

s i t iou bes tehende
,
eben so gro i'se P latte, b est immt , um die Wach s

masse an die Matrize fes t an zupres sen , drück te b eim Abdrucke auf

die R uekseite des wach sernen S iegel s die Worte : Ann i s treeentis
detritum reformabatur 1537. Es hat al s o 1237 sch on d iese s S ie
g el bestanden. In dem s täd t i sch en Arch ive b efindet sich n och e ine
meta l l i s che Matrize des se l ben S iegel s , de s sen R andscbrift sehr ah
genutz t i s t . Das Vorkomm en d ieses letz tem au f äl tern Urkunden
schein t darzuthun ,

dai s d ies die Matrize des a ltesten S iege l s i s t .“

ber l i nger S iegel , z uma l nach der Ze ichnung bei S ch reiber (Ur
kunden-B ueh der S ta d t F re ib urg i . Br. I 2 T af. 1V ,

nach
wel cher man lei ch t verle i tet sei n k önn te , dieses Wappen für
da s der G rafen von Freibu rg o der von Fürstenberg z u hal ten

D iese verz ierten S ch ildrander s cheinen eben gerade da

mal s auf S iegeln M ode gewesen zu sein Man kann bei Be

urth eilung der Wappen auf mi ttelal terh ch en S iegel n n icht vo r
s ich tig genug z u Werke gehen

,
und dar f ja n ich t ohne genaue

Un ter suchung unwich tige Verz ierungen für wesen t l iche B es tan d
thei le der Wappen oder fur heral di s ch e B ei zeichen hal ten ;
denn G es chmack un d Mode im A l lgemeinen , sowie U nkennt
n ifs und Laune der 8tempelschneider Sp ielen dabei eine groi se
Rol le.

L .

M i t Au snahme ein iger S iegel v on Ka i sern , K onigen und

H er z ogen , von denen e in zel ne al lerd ings bi s ca. 1 4 Cen t imeter
D urchmes ser haben

,
zei chnen sich durch i hre G roise vor al len

an dern ei n ige mi ttel al terl iche S täd tes iege l au s , von wel chen ,
so v ie l b i s jet z t bekann t

,
da s um s tehen d nach einem G Ypsab

gu is des O rigina l- S tempd s von 12 37 abgeb i l dete der S tad t
T r ier

,
mit über 12 Cen t im eter D urchmes ser , da s grö ß te i s t .

In dem Jah resber ich t der Gesel l sch aft fur nutzlich e For
schungen zu T rier v. J. 1857 bemerk t Her r G . S chneemann,
Sek retar der Gesel l schaft

,
i n seinem Aufsatze Tr ier i sche S ie

gel
“

un d Wappen “

(8. 18 — 42) u. A . S . 35 Zu diesem S iegel :
In d iesem s inn iger un d eigenthuml ich er au sgedach ten , al s in
den ein zel nen D eta i l s vol len det au sgearbei teten S iegel er scheint
al s Hauptfigur da s A und 9

,
das E in s un d A l les der gedrück

ten
,
sundigen M en schhei t , der Sa lvat o r , da s Haup t umflossen

vorn k reisfö rm igen Lich tg lanze , wo r i n s i ch die vo rgeset z te
crux majes tat i s wieder sp iegel t, beklei det nach römiseh-griech i

s cher An tike i n freier B ehand l ung
,
die F üfse m i t R ucksich t

auf E vang . Matth au s 4 , 6 unbescbuht. 80 dasteh end , i n
r uh iger

,
sieh bewufster Majestat , rei ch t er S t. Peter un d S t.

E uchari u s den S tad ts ch l ü ssel gemei n sam herab , umgeben an
den Len den von dem M ehreek der bez innten un d bethürmten

S tad tmauer , hoch emporragen d uber die neben stehenden Patr one
un d meh r n och über die vo rs tehenden , zu ihm bittfleh end au f
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s ch auenden E inwohner berühren d m i t den P ursen den Erd
bal l

,
dem er dur ch sei n E r l ö sungswerk H ei l un d Segen brach te,

segnend die Rech te erhebend , s o verwi rk l i chend und gewäh
rend , was die Runds ch r ift i n leonisch em Hexameter wün schend

aus spr ich t : T revericam plebem D om inu s beuedicat et urbem.

8egne, 0 H err , Trier
’s hei l ige S tad t un d ihre B ewohner .“

Es is t e in al ter , von agyptisch en ,
gr iech i schen und rom i

s chen B i ldwerken ü berkommen er B rauch
,
s o aul

'

sert s ich \Yacker
nagel (in se iner gehal tvo l len Abhand lung : „D ie goldene A l tartaf‘e l
von d ie Bes iegten von den S iege rn (h aufig auf röm i schen
Münzen ), d i

_

e D iener (oder U nterth anen) von den H erren , die Jün
geren von den A el teren

,
die N eb enfiguren von der Hauptperson

(und fugen wi r , ges tütz t au f röm is che M ünzen ,
h inzu : d ie Men

sch en von der Gotthei t) zwar naturwidrig , aber um so m erkl icher,
dureh e ine v ie l geringere Leibesg ro fse zu un ters che id en . D ieser
B rauch h at in un serem S iege l zwe ima l seinen Ausd ruck ge funden
e inmal , indem He i l ige und E inwohne r k l einer geha l ten s ind al s
die G otthei t, dann wiederum eben so d ie E inwohner n iedriger al s
die Hei li gen .

D ieses S iegel i s t an iser seinem ungewohnlichen B i lde auch
n o ch dadurch gan z besonder s merkwurdig und sel ten , dafs eigent
l i ch v i e r e r l e i ver sch iedene In sch r i ften au f demsel ben ange
b ra ch t s ind

,
naml ich aufser der gereimten Legende, den Namen

D ie se beiden Buch staben je m i t einem Kreuze g ekront
e rsche in en aber auch au f and eren S iege l n a l s sph rag is tisebe

Bei zeichen
,
z . B. au f dem S iege l IV. C . I

-l ermann
’

s von Lobdeburg

von 1236

S . Lacornb let
,
I
'

rk.
-Bueb I

,
Fig . 1

der bei den H e i l igen und den bei den symb ol i schen B uch s taben
fü r un seren Ii ei land *) auch n och die B ezei chnung der S tad t
mauer : Saneta T reveris.

“ Letz tere namen t l i ch i s t eben s o nu

gewohnl ich al s überfiüisig .

Wei tere S tad t s iegel von ähnl icher G rofse s in d : die bei

den K ö lner
,
da s r. J . 1 159 mi t der Legende : „ Sancta . C ol o

nia. D ei . G rat ia . R omanae . Ecc les iae. F i del is . F i l ia
,

“ von
C entim. D urchm es ser

,
und da s v. J . 1 270 m i t der L egende

„
s aneta . c ol on ia . dei . gra t i a . remans e. eccles ie. fidelis. filia“

,

von C entim. dann da s Ma inzer v. 1 175 mi t
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der Legende : >X< arrea . magunc ia . r omane. seele. spec ial i s.
von C entim. ; da s E r fur ter v . ca. 12 17 m i t der

Legende : 0 er ford i a o fidel is o est o filia 0 mogontine 0

sedi s von C entim. F .
-K .

D ie Abb i l dun g bei C . F . Gunth er
,
“’

appenbuch der S tadte

im G ro fsh erzog thum He ssen , F ig . 86 , i s t seh r ungenau .

8 . M itth ei lung des Verein s für Ge sch ichte und Al terthums

kunde von Erfurt
,
I Taf. VI .

Lateini sch e R eime des Mi ttel al ters.

M i t dem i n vor iger Nummer mitgeth eilten E rgufs i s t da s
Werk un seres S i t tenp red iger s noch n ich t abges ch l o ssen ; es ge
h ör t daz u unm i t tel ba r die fol gen de l an ge Au s l a s sung, deren 8eh lul"s
s ich wieder an den Anfang des Gan zen anlehnt . Wenn auch
der Ver fa s ser sich sehr in al l gemeinen B eschul d igungen ergeh t

,

s o s in d d och nament l i ch sei ne Au s fall e gegen da s S tu d ium der

a l ten D ich ter beach tenswerth . D ie verhältnifsmgfsige Reinhei t
der Sp rache weis t wo l d iesen Gedich ten ein h öheres A l ter al s
da s 1 5 . Jah rh under t zu

,
wie denn auch andere bekann te G e

di ch te des 13 . Jahrb . vorh ergehen un d fol gen . D ie Ab sät ze
s in d d urch leer gel a ssene Räume fü r r o the I n i t ia len beze ichnet .
S un t qu i rec tum non attendunt

,

8ed cum Jud a C ristum vendunt
,

Emunt spirital ia.

N ummos querunt , nummos a

mant
,

E t i n m is sa nummos c l amant,
N on C r is t i magnal ia.

Q u idam mo rb o s ar te curan t,
D um curare sese cu ran t
A m orb o penur ie :

Quo s paupertas non excu sat
,

Amo r numm i quo s accusat,
E t si tis pecun ie.

Sepe curan t paupertatem,

sed infirmo sanitatem

Rare va len t reddere.

Ven trem movent o s ut fo

Quo rum mi s sa questuosa,
N ummum venau s m on s tr uo sa

,

T rin a gerens cap ita .

M i s sam querunt ut venentur
, m at (sic)

N 01] ut C F IS i U ID V S D €I
‘

GD tUI , E t ut n umm i bur sa, p ro
V e] ut so lvan t deb i ta . mat (s ic)

P rofitentur quid am leges
,

Bursam eogunt p r om ere.

Legi s tamen sun t exleges
D um vendan t scienciam :

D onum dei sp i r i ta le
,

Quod exponunt ut venale,
V enandi pecuniam.

Medic inam dum componunt

E t egrotis baue preponunt,
G rav i s pr0posieio .

8ed cum m orb u s invalescit
,

Quem curare curans
1
) nescit,Is t i ven dan t veri tatem

G ravior assumpcio
E t defend an t falsitatem

Amore pecun ie.

Ap ut istos nil per0rat,

N i s i nummos
,
quem adorat

Ser vu s avaricie.

S i m or s ver o 2) subinfertur

V i t a ced i t et infertur
Pes s ima concl u s i o .

Que s i t “) fides medicorum,

3
) fit cod .cuarans cod . non cod .

Y mmo que frau s mendicorum,

Ip sa cl aman t marmora .

Quorum opu s contemplari
Quod n on decet

,
et serutari

Urina s et s ter co ra .
Q ui dam facto diffitentur
Verb um dei , qu od fatentur
Verb o , sed n on opere.

Qu i de C r is t o loqui volunt,
8ed p recept a ip s i nolunt
A ctibus exponere.

Acta negant quod q uuntur,

Non de facto prosecuntur,
Quia mercenarn.

H ns que dicunt contradicunt,

Qui vocales
,
non reales

D icuntur theol ogi .
N ee sie tamen nuncupari

Reste possunt, sed vocari

P oc iu s mu l t i l oqui .
Laudatores sun t virtutum
Ah h i i s tamen n i ch i l tutum

,

Q u ia temptant omn ia.
T emptant tamsu n on temp tan da ,
E t que d ict u sunt nephanda,
Omn ib u s sun t omnia .

S un t qu i s t u den t i n figmentis

Poetarum,
statum men t i s

E xuentes perperam.

In p oet is
,
n on pr0ph etis,

H i i scelesti non celest i 4)
D octr ine dan t oper am .

S un t qu i volunt n is i cantum
,

E t i n cant u s t udent tantum

sco lesti non eo l esti cod .
qu i sui s cod.

8
) mora cod .

9
)

V ocumque concordia.

S ic observan t voei s sonum,

Quo d n ul larum diccionum

Servan t accideneia.

S un t con cordes i n concentu
,

8ed d i s cor des i n accentu

Barbarismum faoiunt.

Curan t v oces ut c on co rden t,
Ip s i tamen ut d i sc or den t
D icciones nesciunt.

S un t qu i curam ventr i dan tes
N im i s potant, naufragan tes
In p ot us d i l uv i o .

Qu i pl us legunt in salmone,
Quam i n ip so Sal omone

,

L ege vel p sa lter i o .

Tot i fiaunt s ine more
T o t i 9) putent i n fetore,
Tot i sun t in macul a .

Qui dum bene gramatizant,
In natura barbarisant,
E rr antes a regul a.

m ent i s cod . h onoratur cod .

tutent cod .

Im i s mentibus 5) vim c l aman t,
Mu sa m u se qu i decl inant

,

E t scampnum cottidie.

Magi s ’

credunt Juvenai i
,

Quam doct rine proph etal i

V el Cr i s t i scieneie.

D eum dicunt esse Bachum
E t p r o Marco Iegunt F laccum,

P r o Pau l o V irgil ium,

E t Lucanum pr o Matheo
,

E t p r o Juda Machabeo

C ommendant A scanium.

T an tum venter oneratur 6)
Quo d frequen ter conqueratur

D e cibornm eopia.

Mul t o magi s esurire
Ip se vel let

,
quam sen t i re

To t escarum p rel i a .

In tu s t ib i m oven t bel l a
,

Quibu s m ot is fit p rocell a.
T onitrusque nasei tur.

D umque certant qui s exibit
H orum p ri o r vel peribit,
8p ir i t u s egredi tur.

S un t qu i i ura castitati

S ua negant, voluptati

S ubditi veneree.

S ub D i one t o t i fiuunt
,

E t qu o care ducit ruunt,

Pereunt sp on tanee.

Pa s s im ruunt m ore fere
,

N ee i n u l l o st at u iere
D i s tan t a peccoribus.

V ivunt namque m ore su is ,
V el iumenti quod in su is 7)
Putrescit stercoribus.
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Non p os t diu tempu s h ie meru i t videre
V i s i onem pristinam, quali ter torere

V i rgo s ol et monach os qu i nolunt to rpere,
E t partem cum ceter i s meru i t h abere.

Ad quam dei fil ius nos perdu0at. Amen .

Aus den mancher lei D enkver sen und 8ittenspruch en, weleh e
nun folgen , hehe i ch hervor (Pol . Quidam studens.

D amp us fieo rerum ,
sed pl us fieo dampna dierum. P r overb ium :

Manger clagt sit (1. s i n) g iit,
da s er verdüt.

e

80 clag ieh m in vergangen zit

D ie m i r ni eman wi der git.
Benediotus.

H e i d e l b e r g. W a t t e n b a c h .

D as Mel ch inger F l eekenbueh l ein aus dem 15 . Jah r

h undert.

Z u r h o h enz o l l e r i s eh en O r t s s ta tut enkun d e.

D ieses F l e ck enb u c h l e i n wurde a. 1570 wieder um re

novi ert un d erneuer t “. D ie Sp rache i st i n der h ier mitge
th ei lten Ab fa ssung n och ech t naturwuch sig , wogegen die E r

neuerung“ sch on dem N euh oeh deutseh en Rechnung t r ägt. F iir

die a l ten Bes i tzer s i n d sp äter neue e in getragen ; h ie un d da

i s t ein Satz z ugeset z t , ein an derer zeitgemäfs umges tel l t . D ie

ech t al lemann isch en Au sdrü cke s i n d geb l ieb en , wie K a i b u. s . w. ;

eb en so i st erhal ten H a imbü r g e für D orfhauptmann (Schmid,
s chwab . Wbch . die al ten a s i n d zu an geworden .

I tem al le b e tt vnnd verbott , fal l vnd freuel s i n d vnsser

gnadigenn h erenn. I tem des er s ten sol man haben ain ainbel

l igen amptman vud v on vnssern gnadigen h erenn o der jr

gnaden vogtenn erwelt werdenn. I tem desgel ich en zwelf r ich
ter, die al so erwolt wer den s öl len , das ein vogt ain statschri

ber z ii T roeh telfingen o der a in ander , s o der vogt z ii jm

nimpt sampt ninem schul thaissen zü Maleli ingen den er s ten
r i ch ter vnd darnach fur vud fur m i t der meren s t im die r i ch

ter erwol t werden . I tem vnnd sol da s dorfi o der fieck für

ter jn owig zytt s tet t rech t m i t fryem margt wie byssh er ge

wonlich gewessen i s t , och s to ck vnnd gal gen naeh vnsser gna

di gen h eren h erl ieh haitt h al ten vnd haben . I tem
.

vnnd gib t

a in gespaltner fürs uff sol l ichen margten a i n b al ler z ii z o l l v on
köii ern vud verköfi

'

ern v on jedem ain hal ler . I tem vud ain

ro ss i ij .95, v on dem koii er i i i h .
,
vo n dem verköfler i ij li . z ii

z o l l
,
es werd verköii t oder tus t s o gyt jeder z ii . z ol l i ij

I tem von ainem os sel xvi ij h . z ii z ol l , er wer d verkofit o der

vertusch t . I tem uun d oh der ain ta i l köii er o der verkoffer

nit da were, so m ogen s i ch die z ol ler uff da s veeh heben .

I tem vnd bau t d i s ser fleck al le rech t m i t wang, gewich t , mas s
und mes s in der mül in wie pfaliaz z ii T üwingén haut , von

Ren ovat ion : bueche.

Ursprüngl i ch die V iehkrankhei t , die von den M i l l ionen
Wurmeh en in Haut und Fle i s ch h erkommt ; dann das in Folge
dav on ge fal l en e Th ier und end l ich gebrauch t w ie K o g al s moh er

Sp i tzname (Schweiz , Al lgäu). Vgl . me in Rottwei ler S tdtr. 53 3 u .

Gr imm
,
Wbch . V

, 431 f.

denn w i r den die ych nemen s o l len
,
wan 5ch a in m i l ler a in

k nech t .überkumpt vnnd t r i tag hautt
,
sol l der mil ler den kneeh t

dern amptman bringen vnd deshal b l oben laussen den armen
Iutten vnnd dem m i l ler jr guott vnnd fr uch t getrül ich zuo ver.

wal tenn by pen v [5 h . I tem vnd da s mes s darby man

m i s t ko r n hab ern
,
al le küch isiayß: erbes , li n ssen, l i n sat , benen ,

ger s ten , hanfszimen, ob[3, b ieren , r uhen , opfel nach dem m e s s
R i t l i ng en s in s ol . I tem so l doch die schmal sautt

i

al s
erbiss, l in sen u. s. w. ges t r i chen vnnd das ander eb s s , r ieben ,
zwibel vnd dergel ich gehüii et gemes sen wer den . I tem des

gel iehen ob a in b o ck h ie bu ch es war ruckis oder w i i s
,
ist

5ch wie der mezler xvm h . ver fal len . I tem ob ab er ai —n

b ock an der zytt dan z ii den v ier märg ten h er z u o mark t fü r
gib t den z o l wie gewonl ieh ‚i st , ain j eder karch 4 h . I tem
wan ai n mozl er al lh ie mezgett vnnd try straich z ii bank b owet

,

so i s t er dr i p fenn ing verfal len und wan er al s o dru mal z ii

bank geh owen hautt , sei er z ii zol oder bankgel t verfal len sin

xv i i i b . vnd darnach s o l er da s jar h inumb fry s in des mez

gens ; doch sol im das mezgen von ainem schul thaissen und

ger ich t erlopt vud gelihen , den da s fiaisch gesch äzd wer den

leben dig vnd t o d by penn i h.. I tem wel cher al ib is an
dem fryemmargt ein s tat einnimpt fa i l z ii haben , es syen kra
n1er

, gerwer, schfimaeh er vnnd wa s statt enpfäeh t gib t jeder
4 h . z ii z ol l vud stattgelt . I tem wann die frienn märgt a1

‘

1

gond
,
so l uff denn ers ten margi von den gesehwornen knech ten

der margt berüfi
"

t wer den
,
al so da s kainer ka in fech

,
Wie da s

genempt wirtt vis dern fiecken, d a d e r i s t alher z ii

margt füeren. I tem vnnd we l cher das al so u ber das be
raffen tat t vnnd n it h iel t s i ch dan warl ich erfinde, der sol ge
handhabett wer den un serm gn äd igen beren x z ii pen ver

fal len s in z ii jr gnaden den sel b igen z ii strauiien naeh i r gna

den wol gefallen macht habenn. I tem vud s in d al le rugungen
i n h ol z un d fel d unser gn äd igen beren . I tem wö lcher i n

der margt gerügt wirtt vnd aich in h o l t z i st
,
d ie ruegung v (5.

I tem an anderm ho l z und in der mark es sy aich in oder nitt

i s t 111 [S , d och s o mag a in gerich t die ruegungen wol m eren
oder m i nderen . I tem vud sol d is ser fieck haben ain fryfs

b ad vud sol der b ader der wo chen zway beder h al ten vnd so
oft er bad haben w i l l , naml ich zuo den zwaien badern , sol

der b ader a in tag vo rh in z ii den H a i nbur g e n komen , die
sol len d jm z ii jedem bad ai

_n kar vol holoz gebenn vnnd s ol
der bader al lweg zwöl f kiibel xx vnnd i i i i k o s ten uund h iett
haben vud s ol der b ader d as badgel t nemen wie von al ter h er
k omen i s t . I tem vnd söllend zwuo täiferen h ie sin vnnd

sunnst n iemann s dahaim wir ts ch aft hal ten .
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I t e m wi e man fur c h in weg unnd s t e g h a l t e n
u n d brüch enn s o l l . I tem von T alamer staig her in h er

wer t s gegen dern decken i s t vnd ha is t vnd gan t t a in landstraufs
jn un d durch den Hecken hi nder der k irchen h inufs vud gan t t

den S tet ter weg h in ab . I tem es gau t die landstraul
“

s vom
8almadingen gegenn dem Hecken h erabwerz S almadinger weg

vnd gautt z ii valtor ber ia
_

i n den mark t vnd Hecken . I tem
es gan t t die Landstraufs v on Wi lmadingen gegenn dem vud

jun den Hecken Mel ch ingen durch den V al tor h erinwertz . I tem
es gan t t ain Landstraufs den Let t a ninuif gegen R ittl ingen

werz vud gan tt a in tribweg uff den uch t wa i d *) vud i s t ain

zounstöl le . I tem es gautt ain landstraufs by un ser badstuben
h inui

‘

s für E nzathal h inuff uff den -8 ch ay a k ob e l h inufs .

I tem es gan t t ain tribweg i n die genanten straul
“

s enzwisch end

des h oii
‘

s acker vnnd der wi ss . I tem es gautt ain karweg

enzwisch en des h ofi
‘

s acker M i chel 8trübingers unnd Peter H a
ges acker h inufs nis der s t rau s s für E nzatal . I tem es gan t t

u fs dem obgemelten weg a i n karwcg h erinn vorn p fa ffb e r g
ube r den Let ten herab . I tem es gan t t kin der der k i rchen
h inuff a in karweg vnnd ain tribweg i s t a in zdns t ö l l e .

I tem es .

_gautt vonn dem br un nen der osselstyg h inauii gegen

den Laimgriiben.

I tem es gant t a in s t i g von des T oldingers sebur binuif

by hayden brunnen h ir.q uii
‘

den wyher vnd gautt ain s t i g
d ur ch Han sen H udels g iitt h inufi

" i n den genanten st ig rnd

gant t d is ser s ti g zwisch end Ludwig Wernher vud Walcbs Nol l

h ar t h inufi und gau t h eruber ann die stigel uber Waleh s Nol l

har t u. s . w. I tem es gautt a in ga s s by T finböeka g iitt

h erdureb die sei zün zytten ,
wann man fruch t einfurt offen

s i n vnnd wann brauch (Braclzf eld) da lytt , sol man mi t g e
pflügen beru f faren vnnd us der ga s sen gautt

a in st ig ob der k i rchen h erum . I tem es gan t t ain ga s s z ii

der Webergassen h inufs gegen der Müll in binnfswertz vnd i s t
z on s t ö l l e b i s ui den w e r d e n un d i s t a in tribweg an dem

mit t acker h inuii
"

zwisch end Jacob B ronn vud die mi lbalden.

I tem es gan t t a in straq vnd tribweg gen G am er s t e i g

z ii über Lucka bühel b inufs vud gaut a i n karweg vom furebt

i n die talwiss . I tem es gautt a i n weg uber des Pflumers

wiss überzwerch uii Hana sen B ader s B l in d acker , uff dem sol l
man wandlen mi t gesch laipften pflügen, wan brauch d a Iytt.
I tem es gan tt a in weg über H an sen B ader s wi s s vii

‘

dem

s ol l man wandlen m i t gescl i laipften pfliigen ,
wann brauch da

i s t
.

I tem es gau t ain tribweg uberzwereh in der Enge über

D iese s Wor t h at auch die „Renovat ion“ be ibehal ten m i t
demse lben fa l schen G enus . S iehe Aus führl iche s Rotwe i ler S tadtr.

66 . 67 . S chme l ler l“, 3 1 . Es i s t d ie s die F r ii b oder Nach twe ide ;
wi e im säch s i schen Sauerland denn noch 111 d ie U e b t e n gehen“

in die M i tternach t smes se in der h l . Nach t gehen h e i fst. (D r. tl um

port , Bonn).
m i t gesch le i ftem

,
d . h . m i t umge legtem , in di e Hohe e twas

gehobenem Pfluge , der die Erde n ich t ver l et zt .

A n t o n B i r l i ng e r.

H eu und Grummet , Ä m a t
, Öm a t ; S chmel l er I

“
, 73 .

H ieran reihen s ich noch e in ige 65 von andere r , e twas apa

terer Hand ; no eh j ünger i s t ein Zusatz , näm l ich v . 1554 .

Zum F eh dewesen.

Au s welch ger ingfügigen U rsa chen in den m ittleren Zei ten
Lan d und Leute mi t Raub , Mord un d B rand o ft heimgesuch t

wu rden
,
k önn en wir unter Anderm auch au s nach s tehendem

Fehdebr ief er sehen , den Rit ter Wol f von S tein z u Ii l ingenstein
i . J. 1432 an die S tad t Land sberg sch r ieb

jV ern
'

h ers H ensly vnd uber F rumesser , i st a in tribweg wan

brauch da Iytt. I tem es gan t t a in landstrauss p f a tt e n hin

uff gen Ringingen wertz und i st ain zonnsto lle uii
‘

un d uii
"

bin.

I tem es gautt a i n weg vom keppelin vii
‘

den bühel vnnd

i s t ain z onn s t ö l l e. I tem der h e r w e g i s t a in weg , gan t t in
den decken h erinn. I tem es gant t ain gassl in an Peter
H agen guott vud gant t vff die h offstatt. I tem es Iytt a i n

gässl in an Ludwig Fogel s güt h inuss vnnd an des T asch lers

wi s s h inuss, die s o l zun zytten offen sin
,
wann man hö unnd

emb d einfüren s o l vnnd am frül ing s o das fach dardurch

gautt
“

vnnd wa s usserthalb Ludwig Vogel s‘ wis s vud Han s O s s
wal t Iytt v on no vnnd embd da s so l da s gassl in heri n genn
vnnd s ol man m i s t h inuis füren. I tem es gautt ain ga s s am
ziegelhoii uund Jacob B r onn ni nu s s vnnd H anizen B adern

vnnd so l l die ga ss offen s t onn z uomu zytten ,
s o das inch hin

uis gan tt uun d bon uun d ambd herinfüren uun d sei man die

Gat ter h inuis bössern z ii zytten , so die ga s s offen stautt
,
so

man da s t un so l mag sy a imer ufi
‘

tuonn ; i tem wa s von des

F ässlers wi ss und Peter H ages w i s s berinlytt , s ol m an h öu

vnnd embd h erei n fti eren. I tem da s gassl in im wi l ler gau t
über des frumesser löhen ; mag man da s uii tuon z u oan z itten

,

s o man höu vnnd embd h ereiniurei1 vnnd mag man die gat ter

h inuss bössern. I tem es gant t a i n s t i g uber der widemwiss
bu s s uber den s teg . I tem es gant t a in Iuck uber der wi

damguott gelegen an Auber t F lamenn ; mag man die ufi tbun

z nou zytten ,
s o man h ow unnd embd h erinn fueren so l vnnd

die gatter ninu s s b e s sern vnnd se i d a s i tieh u s s vnnd eingenn

vnnd s o l h öu vnd emb d by s s an den z we re h r on n s h erein

gonn. I tem es gan t t ain s t i g uber h er Aubertt Mayer s h off
s tat t vnd über unfserer herren '

vnd über dem b ogner h erinh er

(Sch l uß ) I tem Math i s S chmi d gi t t jerkl ieh dem d orf

us s der hofi‘

statt
,
da er die schm i t ten hätt (die) man jm

gel ih en von dem gemain merk .

I tem der p farrer gi t t jerkl icb 111 s. 11 . ufs dem plätz lin vo r
der k i rchen gelegen vud anderhalb am pfarrhufs vnnd gi t t die

i i i [3 so lang er die pläcz nüsst er vnd s ine nachk ommen .

I tem ain dorfi
'

bat gelüh en ain noi s tat uii dem na s sen (dem
sch in der).

B o n n .



Anz eiger fur Kunde der deuts ch en Vorzei t .

Me i n w i l l i gen D ien s t vor
,
l ieben die v on Landsperg ! A l s

ewch wol ze w i ssen d i s t v on a in s bengst wegen , den mir mein
herre h erczog E rn s t gerett vud gehaissen hat , da bej vud m i t
e tl i ch ewr ratgesel len gewesen s in d ; den selben hengs t i ch
seyd des mal s mit b riefen vud muntl ich eruordert han ; da s
al les m ich n i t geh olfien ha t . Nun hau i ch jm yecz geschriben,

da s er m i ch awfsrich t bej disem meinen p oten zaiger d i fs
b r iefs vmb den hengs t . Besch ach da s n i t , s o wel l i ch j

_

n an

greifien an seinen l an den vud Iewten vnd gütern . D a b it t i ch
ewen fiei fsl ich vnd ern s tl ich , das jr dar z u h elffen vud t un wel

Ien
,
da s i ch von m einem her ren h erczog E rn s ten aufsgericht

werd bej disem meinen p o ten zaiger d i fs b r iefs . Bescbäch da s
n i t

,
s o lan i ch ew wi s sen m i t disem meinem br ief, wa jr, ewr

lewt vnd gut m i r wer den m ögen , das i ch da s h eben vud ne

men Wi l b i s ich bezalt w i r d vmb den h engs t vnd den s ch aden ,
den i ch sein gen omen han vud nemen würd. G eben ze G un

delfingen auf freytag machst vo r san d F rancissen t ag. Ann o
d om in i etc. xm ijdo.

“

W o l f f v o m S t a i n z e K l i n g e n s t e i n r i t t e r.
D iesen B r ief s ch ick ten die von Land sberg an Herz o g E rn st

,

der m i tt ler Wei le einen ähn l i chen Fehdebr ief von dem R itter
erhal ten h at te . D ars d ieser n ich t s äum en wer de

,
m i t seinen

D r ohungen E rn s t zu machen
,
war dem H erz og n i ch t unbekann t .

E r schr ieb desha lb an die von Lan d sberg un d th at ihnen zu

wi ssen : daz wir i m langs t ger n ein mayten (H engst) gesand
wol den h aben , vud haben i r v i l besch awn lazzen

, die seinem
potten ni ch t gevilen. S o varch ten w i r

,
wann wi r im ayuen

gesand b ieten, da wi r v i l geltez vmb bezalt mas ten haben
,
er

war im vi lleich t n i cht ein gevalen gebeisen vud er h iet vul
‘

den mayten wider gesand
“

. E r habe dem R i t ter s chre iben
la s sen

,
dars er ihm 40H. b ez ah len wol le und dafs der sel be „ im

sel b er vmb ein mayten Iüg.

“ Au ch die von Landsberg
'

erhiel

ten den Au ftrag , dem vom S ta in z u schreib en vnd tunchkt

ew dez gelez zewenig sein , s o mach t sei n x gul den mer.

“

M u n c h e n . B a a d e r ;

Bruch stuck eines P asqui l l s auf den E rzbisch of G eb
h ard T ruch sess von K öln.

In einem mi r vo r l iegenden kurko lnisch en Aktenstucke au s
dem Jah re 1583 i s t v on glei ch zei t iger H an d e ine kur ze ge

sch ich tl iche N ot iz uber die d or t igen E rei gn isse i n d iesem Jah re
,

d ie Verhei ra tung des E rzb i s ch ofs m i t der G räfin Agn es von
M an s fel d un d die da rauf erfolgte E xcommunikation und Ah

set z ung Gebhard s n iedergeschr ieben . D iesel be Hand fugte fo l

Ve ran tw ort l i che Redact ion A . E s s e n w e i n .

gendes Bruch stuck eines Pasquill é s auf G l ieder des kolnisch en
D omkap itel s h in z u

M ü n s t e r . S a ue r.

H erren günst vud R oßen Bletter
Jnnkhfraw L ieb

,
vnnd Apprill wetter

Junge B oß, vnnd F ederspi ll

V erkhert s i ch 0t wers glauben Wi l l .

D ie tugen d ha t vorr Zei ten Edel gemacht
Jetz aber tuetes die h ofi°arth vnnd Prach t
Werr jetz t v i l l fre[3en vnnd saufi

”

en khan

D en hei l t man iner a in Edelman .

Aus einem S tammbucbe vom Beginn des 17. Jahrb.

(german . Mu s . N r.

(M i t e iner B e i l age .)

D r . G . K . F r o m m a n n . Dr. A . v . E y e.

Ver lag der l i terar i s ch - art i s t i s ch en An s tal t des german is chen Mu seums i n N urnberg .

G edruckt bei U . E .

'

S e b a l d in N urnberg .

E x p a s qu i l l o .

C omes Ad olph u s N euwenahr di citun

con s i l i um dedisse
,
Luc. 8

Prepositus summi templ i consentiens

fu isse. A ct ; 8.

[comes a S chouwenborgh] D eeann s fertur muneribus corruptus

Jun ior S olm s mul tum O per ae navavit

E co] . 10.

Winnenburgh bene l oquebatur cum
esset ma l us . Matth . 1 2 .

[E x 7 . p resbz
'

teris sum M ittentorpius intingens manurn i n pa

ma
'

temp l i] r0psidem‚
s im ul tradebat

D . E ick
,
Ictus

,
o l im Cancel l ar iu s O s

nabrugensis, i niustus, Lucae 1 1 .

[E x 7. p r€3biteri3 s
'mn K lückh ovius penitentia ut Juda s iustus

mi temp li R eg ens retul it 30 argenteos.

apud Laurentianos] S ecretarius summi templ i hypocrita.

Lu. 12 . Jer. 12 .

S p r a c h e

A l lzeith dei n guetter freindt i ch b in ,
D i ch zue

‘

befriden s teth mein S ün,
D rey stakh mei n her z im vorbeh elt,

D as er s t sp rich m ich n i t an vmb geldt

D ie ander b i t t m ich au ch geweh er,
D as i ch fier d i ch mit F ierge weber (Burge werde) ,
Z um dri ten khanst wo l l _gedenkben,

D as i ch vmbsonst dier a uch n ich ts khan sch enkh en.
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Anz eig er
‘

für Kunde der de u t s ch en Vo rze i t .

s tein in der al ten Predig erkirch e zu U lm. 3 Abbi ldungen nach
Grab s tein en zu Meran un d U lm in Zeichnung . Land shut. S t a d l
b a u e r

,
k.

_
D istr.

- S cbul - Inspektor z 2 Ph ot ograph ien nach e in em
Ho l z s chn i t zwerk. Magdeburg. E d . B ä n s c h

,
S tadtrath :

'

We irs
g las ierter O fen vom 18 . Jh d t . Neuruppin . R o s e n b e r g , Kre i s
g er.

-R ath z K irch enstuh lwang e rni t der geschn it zten F igur Johan
n is d. T . , 14 . Jh dt . Au s dem Dom e z u Per leberg . Nürnberg
B a u d e n b a c b e r ,

D rech s l ermeis ter : Hö lzerne Säu le m i t goth
Schn i tzwerk . R . B e r g a u , Pro fes s or an der K uns tg ew erbsch ule

“’
ei l

'

sg estickte Leinenh aube , 17.
— 18 . Jh dt . F r a u G a s p a r t

E i senbes ch lagener Decke l e iner Ge ldki s te , 17. Jh dt . D i s t l e r ,
M echan iker : 4 röm i sche un d 8 neuere Kupferm ün zen , 2 . S i l b er
a1b u s von 1665 1695 . v o n H o r m a n n ‚

k. B ez . — G er.
-R ath z Bö

m i s che K ai sermunz e von Kup fe r. J . F . F . W e y l
'

s e l : G rüng lasi er

ter Kach e lo fen Po s sneck ,
Stad t : 2 g u l

'

seiserne G eschü t ze vom

15 . Jh dt . Wien . K l e i n , Pro fe s s or : 2 a l te S toffmuster aus der
B uk ow ina.

II. Fur die Bibliothek.

(N r.

Aarau . H . R . S a u e r l a n d e r
’
s V erlag sbuch hndl . z S utermeister,

K inder u . Hausmärchen aus der Schwei z . 1869 . 8 . Base l . B a h n
m a i e r ’

s Ver lag (C . d . Umdeutsch ung frem

der Wörter ; 2 . A usg . 1862 . 4 . M i t t e l a l t e r l i c h e S a m m l u n g :
V erzeichnü

'

s der m i t te la l ter l ichen Samm lung e t c . 1871 . 8 . Ber

l in. Dr . G . B e s e l e r ‚
Dr . M . H au p t

,
Dr . T h . M o m m s e n u. Dr .

M ü l l e n h o ff
,
Pro fe s soren a.

, d . U nivers itat : D ie s . , F e s tgab en fü r
G ustav Homeyer zum XXVII I . Ju l i MD C C CLXX I . 8 . S . C a l v a r y
u . C om p .

,
V erlag sh nd l . r Büch sensch ütz ,

Traum u. Traumd eutungim A l terth ume . 1868. 8. F . K o r t k a m p f , V erlag sbuchh nd l . z

S t immen des Aus lande s uber deutsche 1-l eere s -E inri ch tung u . Kriegs
füh rung ; 2 . Aufl.

, 1 . Heft. 187 1 . 8 . D ie Reden des Grafen von
B i smarck -Schönhausen ; I . S amm l . ‚ 2 . Aufl. 1870. 8. Arch iv des
norddeut schen Bund es ; B nd . III , 8 . IV ) 4 . 5 . V , 3 . 1871 . 8. R .

L e s s e r , V erlag sh nd l . : Pari s . E in Sp i ege lb i ld seiner G esch ich te
et c . 5 B ude . 8. Rod enberg

,
zur Heimkehr. 1871 . 8 . K utschke

’
s

Sieg e szug . 1871 . 8 . C e l le . F r . C ap a un
— K a r l o w a

’
sch e Buch h nd l . z

Mü l ler
,
w i e kam das l inke Rh einufer an D eutsch iand ? 1871 . 4 .

Progr. Our. C o n r a d i n v o n M o o r : D ers ., G es ch ich te von C ur
r ätien e t c . ; X . Heft. 1871 . 8 . D resden . B u d . K u n t z e

,
V er

l agsh nd l . : Hübner, B i lder — Brev ier der Dresdner G ai lerie ; 2 Bud e.
2 . A ufl. 1857 . 8 . Mot l ey

,
der A bfa l l der N ieder lande 11 . die En t

stehung des h o l land . Fre i s taat s ; 8 E nd e . 1858 8. Sti r l ing , das
Klo s ter leben Ka i ser Kar l s V . ; 2 . Aufl. 1858. 8 . Richard

,
d . kurf. sach s .

Kanz l er D r . Ni c . Kre l l ; 2 B ude . 185 9 . 8. Lindau , G esch ich te der
Haupt u . Res idenzs tad t Dresd en ; 2 E nd e . 1859 . 8 . Emden . N a
t u r fo r s c h e n d e G e s e l l s c h a f t : D ie s . , k l eine Schri ften e t c . XV.

1871 . 8. Freiburg im Br. G e s e l l s c h a f t für B e f ö r d e r u n g
d e r G e s c h i c h t s A l t e r t h um s u . V o l k s k u n d e ; D ies . , Ze i t
sch rt etc . ; Bnd . I 1 3 . 1869 . 8 . Fr iedberg i. W. D r . M a t t h i a s

}

D i rektor des g ro i'sh . h efs . Taub s tummen-Ins t i tut s : Beg erus , n um i s
matum modernorurn cime liarch ii reg io -e l ect . Brandenburg ic i s ect io

continens numisrnata pont ificum R omanor . e tc . 1703 . 2 . Fu lda .
J . G e g e n b a u r , Gymnasia l-O h erieh rer : Ders . , d . K loster Fu lda
im Karo l inger Zei ta l ter ; 1 . B uch . 1871 . 8. Fürth . D r . F r o n
m ü l l e r s e n . : Ders .

,
Chron ik d . Stad t F ü rth ; L ie f. 1 . 2 . 8. 1872 . 8 .

Jahresberich t des F ü rth er G ewerbvereins fü r 1869 u . 1870. 4 .
— 3

G rei fswa ld . U n i v e r s i t ä t : D ies . , index sch o iarum e t c . 1871 — 72 .

4 . V erz eichn i l
'

s der Vor lesungen e tc . 187 1 — 72 . 4 Ha l le . G .

S c h w e t s c h k e ’
sch e V erlag shndi . z D ie Natur ; Jh rg . 1869 , 2 — 4 .

Qu. 1870. 1871 , 1 . 2 . Qu. 4. Hamm. M . F . E s s e l l e n
,
H ofrac

D ers . , Anhang z u der Schri ft G es ch ichte der S ig ambern. 1871 . 8 .

Hers feld. E d. H o e h l
,
Buch hndlr. z Erdmann

,
das Ka i sertum

hei l . röm . Re ich s deut sch er Nat ion u . d . n eue d eut sche Kai ser
re ich . 1871 8 . H i rschberg . D r. P e i p e r , Arch idiakonus : D ers . ,
Triumph -Gesang D eut sch land s e t c . 2 . Kempten . J o s. K ö s e l

’
sch e

Buch h andl . z Baumann
, d . oberscbwäb . Bauern im März 1525 . 1871 .

8. Kie l . D r . K . W e i n h o l d
, U n iversitäts

-Pro fess or : We inh o ld ,
Versuch einer Gesch ich te (1 . evang . G em e ine in Reichenbach . 1842 .

8 . Kopenhagen . K . n o r d i sk e O l d s kr i ft - S e l s k a p : D ies .,
A arböger for N ordisk O ldkyndigh ed og H i st or ie et c . 1870, 2 .

— 4. H . 1871 , l . H . 8. T ii iaeg t i l Aarbog er e t c. 1870. 8. Leip
z ig. V e1 ]ag von F . E . C L e u c k a r t

°

(C . Sander) : v. Tresckow
,

G esch ich te
Ö

des deu t sch fran zö s i schen Kr iege s von 1870 und 187 1.

1 . T h . 1871 8 D r. M E 1 Ie hn isse während einer Re i se zu nu

seren Truppen v0 1
° Pari s . 1871 . 8. E . A . S e e m a n n

,
Ver lags

hand l B ecker , Kun s t und Kün st ler des 17. u. 18. Jah rh . ;
I ‚

— I I I . Bnd. 1863 — 65 . 8 . Wo l tmann
,
Ho l be in 11 . se ine Ze i t ; T h . I .

H . 11 , Suppl . 1868 ,

— 68. 8. Lübke , Vorschu le zum S tud ium d .

kirch l . Kunst ; 5 . A ufl. 1866 . 8 . G örl ing , Gesch i chte der Ma lere i ;
2 Th i e . 1866 67 8 Rah n

,
üb er d . Ursprung u. d. Entwick lun g

des Chri st! C en tra l 8. Demm in
,
die Kr iegs

waiffen in ihrer h i s tor i s chen E n twi cke lung . 1869 . 8. Dohm e, d . K ir
chen des C 1stermense1 orden s in Deut sch land wahrend des M i tte l
a l ter s . 1869 . 8. Ce l l in i

,
Abhand lungen üb er d . Go ld schm ied ekun s t

u . d . S culptur , üb er s . v . Brinekmann. 1867 . 8. Jabrbuch er fiir

Kunstwi ssen schaft
,
h gg . von A . v . Zahn ; Jürg , I. I I . I I I . IV , 1 . 2 .

1868— 71 . 8. Lem cke
,
Gesch ichte der deutschen D i ch tung neuerer

Ze i t; I. Bn d . 1871 . 8. v . L ü tzow
,
d . Me i sterwerke der K irchenbau

kun s t ; 2 . Aufl. 1871 8. Lübke
,
G esch ich te der Arch i tektur ; Bn d . I.

II . 4 . Aufl. 1870. 8 . Lübke
,
Gesch i ch te der P last ik ; Bnd . I . I I.

2 . Aufl . 1870 71 . 8 Z e itschrift f. b i ldende Kun s t
,
h g ‚q . v . C . v.

Lutzow ; H eft 1 — 9 , n eb s t Beib latt , N r. l — 18. 1871. 8 Ver lag von
B . G . T e u b n e r : Büding er ,

U nte1 3uch ung en zur m i t t lern G e
sch ichte ; Bnd . I u . II

, 1 . 1871 . 8. Hartmann v . Aue , sech s L ieder
u . d . arme He inr ich ; h g . v . S chu lz . 1871 . 8. Main z . Dr . V . A .

F r a n z F a l k , Kap lan : D ers . , d . C ata log e der vo rbo nifac ianisch en

B i schö fe v . Mainz . 1870. 8 . Ders . , d . h e i l . B i s ch o f Rufus v . Me t z
,

1871 . 8 . Mü nchen . K . b . A k a d e m i e d e r W i s s en s c h a f t e n .

Di es . , Abhand lungen der h istor. C las se ; Bnd . XI , 2 . 1869 , 4 . Ah

hand lungen der m at.h emat. —

phys ikal . C las se ; Bnd . X , 1 . 2 . 1866 ‚ 4.

Monumenta Bo ica ; vo l . XL . 1870. A lmanach f. d . Jahr 1871 ,

8. S i tz ungsb erich te e t c . 1870 11, Heft 3 u. 4. 8. S i t zungsber i chte,
ph i l os ‚ -phi l o l . u . h isto r. G l . , 1871 , He ft 1 u. 2 . 1871 . 8 . S itzung sb er ichte ,

math em .
-
ph ysikal . 01. 1871 , Heft 1 . 1871 . Haug

,

B rahma u . die Brahmanen . 1871 4 . H i s t o r. C om m i s s i o n b e i
(1.
k. b . A k a d e m i e d e r W i s s e n s c h a f t e n : Ges ch ich te der Wi s

sen sch aften in Deut sch l and ; Bnd . X
, 1 : K opp , Entwicke lung der “

Chem ie 1871 . 8 . Nürnberg. E . H e k t o r , Bibi ioth eksekretär d ,

g . M . : Werb er , d . Entstehung der men sch l ichen Sprache u . ihre
Fortbi ldung . 1871 . 8. S i g m . S o l d a n ’ s H ofbuch u. K unsth andi

Biograph ieeu der in dem Kriege geg en Frankre ich g e fa l lenen O ffi
z iere der Bay er. Armee ; I . Abth ei l , 1871 . 8. O ldenburg . Gr. S t a l
I i n g ’ s V erlag shnd l Lubben

,
\V o

_

rterbuch zu der N ibe lunge Not ;
2 . Auf] , 1865 8 Potsdam. G r o p i u s

’
sch e Buchh Cohn

,
die

Human i s ten — Periode . 1871 . 8. S chässburg. D i r e k t i o n d e s

e v a n g . G y m n a s i u m s : Q rend i , zum Unterr icht in der S i t ten l ehre
an e vang M ittel schul en . 1870 8 Pr0gr. H o ch

,
G esch icbte des

S ch ä fsburg e1 Gymnas iums . 1871 . 4 Prog r. S igmar ingen H ofrath

D 1 . F . A . L e h ne r , frst l . Hoh en zo l lern ’ sch e1 B ib l iothekar u . Con
servator : D ers . frst l . Hoh enzo l lern ’ s ch e s Museum in S igmaring en .

V erz eichn i l
'

s der G em aide . 1871 . 8. S tuttgart. J. G . C o t t a
’
sch 9.

Buch hnd l . z Bavar ia ; Bn d . I I 1 . 2 . I I I
, 1 . 2 . IV

, 1 . n eb s t 13
Kar ten . 1862 - 67. 8 . B amberger

,
d . Lehre des deut schen Ph i l o

soph en Jakob Böhm e . 1844 8 . Ren z , h istor. Br iefe über d . W i ld
bad . 1871 . 8. H o f fm a nn

’
sch e V erl ag

°

shndl ° Maurer
,
d eu ts che s

He l denbuch ; 1  

— 4 . L i ef. 1871 . 2 . v . K ob e ll
,
der T urkn-H ans l . 8.

J u l . H o ffm a n n (K . T h ienemann’
s Verlag) : V otteler ,

d eutsche s
Kriegs Album . qu. 2 . Trier . G e s e l l s c h a f t f. n ü t z l . F o r
s c h u n g e n : D ie Fä l schun g der N ennig e1 In sch r i ften . Von Ern st
aus

’m \V eerth . Gepr ü ft v on \V i lmowsky . 1871 8 Weinsberg. H .

B a u e r , Dekan : Kriegs — Ni as ch inen ; B 1uch stück einer Pap .
-H s . des

15 . Jah rb . m i t Abbi ld . 8. H i s t o r. V e r e i n f. d. w i r t em b e r g i

s c h e F r a n k e n : D er s ., Zei ts chri ft e tc . ; Bnd . V I I I , 2 . u . 3 . H .

1870. 8. Wernigerode. H a r z - V e r e i n f. G e s c h i c h t e 11 . A 1

t e r t h um s k un d e : D ers . , Zei tschr i ft ; I I I . Jh g . , 1870. 8. Fes t
sch r i ft zur d ri tten orden t l i chen Haupt-Versamm lung des Harz-V er
e in s et c . 1870. 8. Wien . W i l h . B r aum ü l l e r ,

k. k. H o f 11 .

Univers .-Buch hndl Jeitteies ,
ästh et i sch es Lexikon ; 2 Bude . 1839 .

8 . B runn er
,
aus d . V ened ig er u . Longobarden iand ; 2 . Aufl. 1860

8. Ph i l l ip s
,
verm i sch te S ch riften ; l l 1. Bnd . 1860. 8 Wo l f, G e

s ch ichte d. i srae l i t . C ultusg emeinde in Wi en . 1861 . 8. Berthol d



Anz eige r fur K unde der de u t s c h en V o rzei t .

11. Regen sburg : V o l l st. Ausgabe seiner Pred igten v . P fe i ffer ; I . Bnd .
1862 . 8 , Bach , M ei ster Eckhart

,
d. Vater der deuts chen Specu la

t ion
, 1864

,
8 . Dud ik

,
B i b l i othek 11 . Arch iv im fürsterzbisch öfl.

Sch l os se zu Krems ier . 1870 8 . Dud ik
,
Erinnerungen aus (1. F e ld

zuge 1866 in I ta l ien . 1870. 8 . Crim ina l -Proce l'e Z a lh eimb . 1870. 8.

“’
o lf, (1. G esch ichte I srae l s . 3 . A ufl. 1871 . 8. E ite lb erg er

'

v . E de l
berg , d . österr. Kunst -Industrie u . d . h eut ige We l t lag e. 1871 . 8.

Löw entha l , culturg esch ich t l . B e i träg e . 1871 . 8 . The using
,
Trachten

B i lder v on A lbr. D ürer aus der A l bertina , 1871 . gr. 2 . G e o g r a

p h i s c h e G e s e l l s c h a f t : D ies . „ Mi tth ei lung en ; n . F . III . Bnd .
1870. 8. D r . K a r l L i n d : D ers . , ein A nt iph onarium m i t B i lder
s chmuck aus der Z ei t des XI . 11 . XII . Jah rb . 1870. 4 . Wiesba
den. N a s s a u i s c h e r V e r e i n f. N a t u r k u n d e : D er s . , Jah rbü
cher e t c . ; Jah rg . XX I I I u . XXIV. 1869 u. 70. 8.

Chronik der histori schen Vereine.
M i t t h e i l u n g e n d e r k. k. C e n t r a I - C o m m i s s i o n z u r

E r f o r s c h u n g u n d E r h a l t u n g d e r B a u d e n k m a l e. XVI.
Jahrg . Ju l i - August . 1871 . 4 .

Memorato rium de m ercedibus C omacinorurn (regum Longo

bardorum l eges de structo ribus) , ubersetzt und von n euem com
mentirt von A l ber t I lg . Das D ürer’

sch e Al tarwerk z u O b er-S t.
Ve i t bei W i en Von Dr. Mori z T hausing . D ie Auffindung

zweier H erzog sg raber im Prager D ome . (M i t 4 Hol zs chn i t ten .)
D er Bronze-Luster in der Stad tpfarrk irche zum bei]. Matheus in

Murau . Von Johann G radt. (M i t 1 H o lz schn .) D ie Kun s t des

M i t te la l ters in B öhmen . Von B . G rueber . F or te. (M i t 79 Ho l z
schn i t ten .) D ie Fre sken im Karner zu Tu l ln . Ueber e in ige
k i rch l ich e Baud enkma le in Ob er — O es terre ich . Von Dr. F ronner.

F o rt s . {M i t 6 H o l z sch n.) Ueb er S tadtewappen u . Widimsky
’

s Werk :

S tädtewappen des österre ich i schen Kai se rs taates . Von Dr. Erns t
Ed ler von Hartmann — F ranzensh uld. (M i t 18 I-Io l zsc hn .)

M i t t h e i i u n g e n d e r k. u . k. g e o g r a p h i s c h e n G e s e l l
s c h a f t i n W i e n . XI I I . Band (der n euen Fo lge 3 . Band). R e

dig i rt von M . A . B ecker. Wien , 1871 . 8.

D er G eograph Mercator , v on A . Steinhausen Ueber die
b o ioke l tisch en Ortsnamen in B öhmen

, G o h lert . D ie

°Z uydersee ,
von Fri edri ch v . I-Iel lwa l d . D ie eh ema l ige \Vaid

Ve s te Bohmen . E in Be i trag zu r gesch ich t l ichen Länderkunde , m i t
b esond erem H inbl ick au f den end l ichen The i l des Bo hmerw aldes

(Sumava), von Jo s . A i . F rh rn. v . He l fert . (M i t e iner Karte .)
H e r a l d i s c h - g e n e a l o g i s c h e Z e i t s c h r i f t . Organ des

h e r a l d i s c h e n V e r e i n e s „ A d l e r “ i n W i e n . I . Jah rg . N r. 8 .

Wien
,
Ju l i 187 1. 4 .

D e r Ad l e r und das Wappen der Bo nacorsi in Fl oren z . V on

Fried rich Heye r von Rosen fe ld . D ie Emser - Chron ik des Hans
G eorg Sch lee von Rottwe i l 16 16 . Von Dr . Hartmann Ed l er von
F ranzenshu ld . D ie H e ime in der Hera ld ik . der

8609 de S öo vz
'

1 r. I n teres sante r F und (Sch i lde und F l itsch p i'e ile).
N o ch e twas über das S tammwappen der Bonaparte . V on Mau

rin G ra f Nannys .

von V .

c h r i s t l i c h e n K u n s t
Jabrg . 1871 . Nr. 7.

Ii i r c b e n e c h m u c k. Blatter des

«v e r e i n e n d e r D i ö z e s e S e c ka u . 11.

G raz . 8.

Ueber K irch enrcstaurutio nen .

A b h a n d l u n g e n d e r h i s t o r i s c h e n C l a s s e d e r k o n i g
l i c h b a y e r i s c h e n A k a d e m i e d e r W i s s e n s c h a f t e n . E ilften

Bandes zwe i te Ab th eilung . In der Reihe der Denkschr i ften d er

XL I . Band . M ünchen , 1869 . 4 .

Me i s ter Eckhar t und die Inqu i s i t ion . Von Wi l li . Preger.

D ie n ieder länd i schen Wiedertaufer während der Be lagerung Mun
sters

'

1534 bi s 1535 . Von C . A . Corne l iu s. D ie Fo lg en der

T h ei lung en Baierns fur se in e Landesgeset zgebung im M i t te la l ter.
Von Dr . Ludw . R o cking er. Zwe i p fä l z isch e G esandtsch aftsbe

rich te ub er den franzo s isch en Ho f u . die Hug en ot ten 1567 und

1574 . Von A . Klu ckhohn . G esch ich te der bayri schen und pfäl
z i schen Kur sei t der M i t te des 13 . Jah rh . Von K . A . Mufi

'

at .

S i t z u n g s b e r i c h t e ders . Akadem ie . 1870. I I . He ft I I I .
IV . M ün ch en . 1870. 8.

Nachträge zu N r. 40 der h i s tor i schen Vo lk sl ieder und zu den
Bruch s tücken der S imon ’

sch en Reimchron ik b ei Lorenz Fries . Von
Baron v . Lil iencron .

1871 . He ft 1. I I . D er a l tdeut sche T ractat von der wirken
den und mög l i chen Vernun ft.
Litauiscben. Von Ho fmann .

IV . S i tzung des C one i ls von C onstanz .

V on Preger. Synkreti smus im
Ueb er den authen t i schen Tex t der

Von Friedrich .

quadrag esimum . E didit

XXX IV 11 .

Vo l um en
Monaehu 1870. 4 .

M o n um e n t a B o i c a .

Akad em ia Sc ien t iarum Bo i ca.

543 S tn.

i ra l1 m a u . d i e B r a h m a n e n . Vortrag .

Dr. Mart in Haug . Münch en
, 1871 . 4 . 48 S tn.

A l m a n a c h ders . Akadem ie fur das Jah r 1871.
G e s c h i c h t e d e r W i s s e n s c h a f t e n i n D e u t s c h l a n d .

Neuere Ze i t . “reg . durch (1. h isto r. Comm is s ion bei der k.

Akad . d . Wissensch . Z eh nter Band . Erste A bth e ilung . ]fln t w i

c h e l u n g d e r C h e m i e vo n He rmann Kopp . Erste Ab th e i lung .

M ünch en
,

geha l ten von

Münch en . 8.

D ie Entwicke lung der Chem ie vor 11 . durch Lavo i s ier.
1871 . 8 . 206 S tn.

Z e i t s c h r i f t d e s H i s t o r i s c h e n V e r e i n s f u r d a s w i r
t em b e r g i s c h e F r a n k e n . Ach ten Bundes zwe i te s He ft. Jahr
gang 1869 . M i t 2 Lith og raph ieen. 8.

D ie G ra fen vo n Calw u. Löwenste in . Von 11. Bauer . D ie

Zus tände in Franken im 16 . Jah rb. D ie He rren von l i orkh e irn.

V on 11. Baue r . D ie B e thscbwören. Von O .
-A .

-R . G anzhorn .

III . Fur das Archiv.
(Nr. 4 195 u.

Altdorf. A n d r. S c h n e i d e r , Kaplan : S chre iben der Herren
Marx und Han s Fug ger z u Aug sburg an Caspar Rott von Schrecken
ste in , F . N euburg i schen Landvogt zu H öch ste tt , worin s ie gegen
d en se l ben d ie re ich sunm i tte l bare Geri cht sbarkei t des sogenann ten
S pinde l h o fes in der Pfleg e Wörd gel tend mach en . 1573 . Pap .

-O rig .

Nürnberg. J . C . Z i r k ,
S pezereihändier : Z eugni l

'

s der Mei ster
des Handwerks der „Barch et Masse lin Zeug und Leinw ebern

,

auch Pfeii er— Tuch e l — Fabr ikan ten in der K . K . Re s idenzstad t Wien“
für Ch ri stoph Peter Rocks troh von D erfias in Bayern

,
über die

von d emse lben ge lei s tete Arbe i t . 1808 Pap .
— Orig .



Anzeiger fur Kunde der deutsch en V orzeit.

D ie Johann iter-Commende zu Mergen th eim (nebenbe i auch die z u
Krau theim u. Boxb erg). Von H . Bauer . Zur Deutung von Ort s

namen . Von H . Baz ing . Lohr. Von H . Bauer. Herrn v.

S tet ten , H al dermannstetten. Von dems . Urkunden , U eberl ie
ferung en , A l terthumer u. s. w .

Achten Bande s d rittes He ft. Jah rg . 1870. M i t 2 Lith ogra
ph ieen. Löwenw irth P. H . Merckl e von Neckarsulm u. Kau fmann
G . Link v on He i l bronn , die Genos sen des am 26 . August 1806 er

sch ossenen Buchhändlers Palm von N ü rnberg . Von Gan zhorn.
Fam i l ien gräfiich en u . h oh eren S tand s mi t B es i t zungen in w irtemb .

Frank en . Von H . Bauer . Das Ha l l-L imb urg i sch e F lo fswesen u.

die Baurenrechnung
“

. Von Ober l ehrer H aufser in Hal l , D ie

H erren von K ling eni
'

els . Von H . Bauer . H eimbund . Von

Ganzhorn 11 . Bauer. D ie v . T h üngen
’
sch e Fehde m i t Rotenb urg

a. Tauber . Urkunden u. s. w .

Z e i t s c h r i f t d e s H a r z -V e r e i n s fu r G e s c h i c h t e u. A l

t e r t h um s ku n d e. Herausgegeben von Dr. E d. Jacob s . Dri t ter
Jahrgan g. 1870. Zwe i te s b i s v iertes He ft . M i t zwe i S te indruck
Taf'el n Wern igerode , 1870. 1871 8.

(V on den sehr zah l re i ch en Au fsätzen d ieser Hefte konnen
,

wegen Mange l s an Raum
,
nur ein ige der in tere s san teren h ier m i t

g etbeil t werden .) Herzog Ju l ius von B raun schweig - Lüneburg
al s °Fabrikan t der Bergwerkserzeugnisse des Harzes

,
s owie al s ü

Kaufmann . Vom Reg i s tr . Sack. D ie eh ema l ige Krypta im Dome
zu Halbers tadt . Vom R eich sfrh rn . J . G rot e. S tad t E i sl eben .
Enthal tend Noti zen aus sp äterer Ze i t des M i tte l al ters. Von A .

-G .
-R .

v . Arn sted t . Urkunden zur Ge sch ich te des Jobanniskiosters in
Halbers tad t aus dem 12 . Jahrb . Von F . Win ter . D er wi l de
Mann auf Braun schweig-Luneburgi sch en Munzen und al s S innb i l d
des Harzes . Von Hey se u. Jacobs . D ie Bedeutung des B rocken s

fii r die Volk svors te l lung a l s Ge i s terberg
_

e tc . Y on E d. Jacob s .
S ch utzb iindnifs von 35 Ri t tern au s dern H i ldesh eimisch en St i fts
ade l rnit den S tädten Goslar, H i lde sh eim 11 . Braun schweig im Jahre
1272 Von J . G ro t e . B es t immungen uber H eerg ewette u. G e

rade im gräfiich R einsteinisch en Amte zum S t iege aus dem Jahre
1563 . M itg . von G . B ode . D ie H egung des Landger ich ts un d
des pe in l ichen Hal sger icht s in der Grafschaft B lankenb urg zur
Ze i t der Reg ierung der Herz oge August 11 . Rudo lph August zu

Braun schweig 11 . Lüneb urg . Mitg , von dems . Ueb er die Meer
fahrten der Grafen He inr ich d. J. u . B otho z u Sto lberg nach Je

rusalem (1493 Von Rath Hubner.
F e s t s c h r i f t zur drit ten orden tl ichen Hauptversammlung des

selb en Verein s z u Nordhausen am 7. u. 8. Jun i 1870. M i t 10 T af.
Abb il d . u. 1 G rundri l

'

s in Ste indruck. Wern igerode
, 1870. 8 .

Das T odtenbuch des h e i l . K reuz stifts zu Nordhausen . M itg .

von D r. G . Schm id t . Zusamm ens te l l ung der Bracteaten der v or

mal ig en freien Reich s stadt Nordhausen . Von R ech tsanw . O fswald.

Nordhäuser M ün s ter von 1556 — 1764. Von Staat s-Arch . G . A .

v . M ü lvers tedt . Walkenri eder Grab s teine. Von d ems . Grund

ri fs der K l osterru in e zu Wa lken ried neb s t e iner zume i s t d ie Bau
ge s ch ichte b etreffenden U ebersich t . M itg . vom Arch i t , F . Bei sner .

D ie a l ten Statu ten der \V ii stung Th iergarten be i Neustad t 11. H .

Mitg . von Dr. T h . Persch rnann. T h iergärtner
-Hol z 11 . -Gemeinde.

V on Dr. E d . Jacob s .
D i e F ä l s c h u n g d e r N en n i g e r I n s c h r i f t e n . Von Ern st

aus
’m Weerth . G eprü ft von D omcap . v . \V i lmowsky . H erausgeg .

von der G e s e l l s c h a f t f u r n ü t z l i c h e F o r s c h u n g e n z u

T r i e r. Trier, 1871. 8 . 8 Bll u. 60 S tn.

B u l l e t i n M o n u m e n t a l ou co l lect ion de mémoires sur l es
monumen ts h i s t ori que s de Fran ce , pub l i é sou s l es au sp ices de la.
S o c i é t é f r an g a i s e d ’

a r c h é o l o g i e p o u r l a. c o n s e r v a t i o n
e t l a d e s c r i p t i o n d e s m o n u m e n t s n a t i o n a u x

, et dirigé par
M. de Caumont . 4. Seri e , Tome 37. Vo l . de l a Col lection .

Nr. 6 . Pari s et Caen 1871 . 8.

Clocher s du d ioce se de Bayeux , par M . G . Bou et. (Su ite.)
Notice su r l es sa in te s h u i le s et l es vases qu i serven t a les conte
n ir, par M. l ’abb é Barraud . D écouvertes gal l o — romaines ä. Tou
l ou s e. Noti ce sur 1’ancien couvent des Pén i ten ts de Bernay
(E ure), par M . F . Ma lbranche. Les s ires de La. Ferte- Bernard
depu i s l e XI. si é c le, par M . L . Char l es.
Un ter den Prei s fragen

,
wel che die G e s e l l s c h a f t d e r

K u n s t e u n d W i s s e n s c h a ft e n zu U t r e c h t in d ie sem Jahre
ausges chrieben hat

,
befinden s ich fo lgende ges ch ich tl i ch en Betrefi‘

s

Versuch (Essai) einer Gesch ichte der gei st l ichen Brüderschaften in
den N iederl anden b i s zum 16 . Jah rb .

,
mit Angabe der darau s h er

vorg egang enen , noch bes teh enden An stal ten ; gesch ich t l i cher V er
such über die Entdeckungen der Ho l länder im no rd lich en E i smeer
und ihre N ieder las sungen an e in igen Punkten , bes onders auf Sp i tz
bergen , s owie ü ber die Zwi s t igkei ten des niederlandiscben Frei

s taat s m i t England , D anemark und Schweden , wegen der Sch iff
fahrt und des F i s ch fan gs in den nördl ich en Meeren ; ge sch icht l iche
Forschungen über den Hande l der N iederl ande

,
(1. i . a l ler der

Prov inzen , we l che früher unter d ie sem Nam en bekann t waren , se i t
dem Tode Karl s des G ro l

'

sen b i s zum Ende der Kreuzzuge ; G e
s ch ich te des K l osters Windeshe im b ei Zwo l l e und seiner Bewohner

,

wobe i der E influfs d ieses In s t i tut s au f die Entwick lung des V er

standes un d der Mora l h erv orzuh eben i s t. D er Prei s besteh t in
einer gol denen od er s i l bernen Medai l le zum Werth e v on 300fl.

h o l ] . D ie Arbei ten s in d vor dem 30. November 1872 an den S e
kretar der Gese l l s chaft e inzusenden.

A arb o g e r f o r N o rd i sk O ld k y n d i g h e d 0 g H i s t o r i e ,
udgivne af det K o n g e l i g e N o r d i s k e O l d s k r i ft - S e l s k a b .

1870. Ande t, tredie og fjerde Hefte. (Med T il laeg .) K iöbenhavn. 8.

Haral d H ei rdrzide i Limfjorden . A f A . D . Jorgen sen . T il

laeg sbemaerkninger om -s idr. Ai Konr. G i s l ason . Materiaiet i

de eeldste danske K irkebygning er. Af J. Kornerup . O m Sten
dysser og deres g eog rafiske U dbredel se . A f C . Engelhard t.
Lidt om de ae1dste nordiske Runeindskrifters sprog l ig e S ti l l ing.
A f S ophus Bugg 6 . O m n og1e af de g aadefulde M enneske og

D yreskikkel s er, s om forekomme 1 vo r M idde laiders K onst. Af J.

Kornerup . Med 8 F igurer i Texten og emK obbertavle . Nog le
V iborg ske O ldsag er og U dgravning er. Af Ar thur Fedder sen . Med

9 F igurer i T exten . S me
'

ibemaerkning er til de tvende U dg aver

af den armagnwanske Membran Nr. 674 A , 4to , neml ig I) den ph o

tol ith og raph erede fra 1869 ,
I I) den 1 Annal er for nordisk O l dkyn

digh ed for 1858 S ide 5 1 ‘

— 98 (jf. Af Konr. Gi s lason . F a

mi l iel ivet pä I s lan d 1 den förs te sag aperiode (indtil A f K r.

Kalun d . O m F orestil l ingerne paa G ul dbracteaterne. A f J. J.

A . Worsaae. Med F igurer i Texten og 10 F lader (14
Virrin g R unestenen. A f P . G . Thorsen . (H erti l Plade

1871 . Förste H eft e . Broncefolkets G ravh öje og deres F orbin

del se med S tenalderens G rave. Af L. Z in ck.
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Anz eiger für Kunde der deut s ch en Vorzei t .

k r i t i s c h e s V e r z e i c h n i f s
“

. Munchen . Ackermann . 1871 .

nach dern langst unbrauchbar gewordenen „pe intre graveur“ von A .

Bartsch und se l b s t de s sen E rg anzung en von J . D . Pas savan t u . A ,

e in e n ich t wen iger wi l lkommene Erscheinung , w e l che fur Sammler
nur das Unbequeme hat

,
dais Kup fers tiche und Holz schn i t te ,

zu
deren Zusammenlegung auch in der W irk l ichkei t man s ich schwer
l ich vers tehen wird , durche inan der b ehande l t s ind . Abgesehen von
di esem P lane ,

der dem Buche ein bedeu tendes S tuck von seinem
prakt i schen Werth e rauhen durfte, s ind nach a l len Se i ten die w e
sentlich sten Behe l fe darin geboten . Man m erk t uberal l das U r

thei l des ei frigen L iebhaber s und langjährigen Kenner s , der, we i l
er m i t se iner e igenen Ans ich t abgesch l ossen ,

d ie sel be kurz und

bes t immt vorzutragen v ermag . Zwar wird di e Au fs te l l ung e ine s
Canon s der D urer

‘

sch en Arb e i te n n iema l s der subjectiven Anschau
ung ganz ent zogen w erden k önnen , doch d ü rfte der von B etberg
gegebene wo l auf kein e bedeu tenden E inwend ungen m ehr sto l

'

sen.

Um so auffal lender i s t es , wenn wi r in der das Leben des Kunst
l ers b ehande lnden E in le itung noch den T ag der G eburt desse lben
fa l sch angegeben finden , der doch l angst kein G egen stan d der

Controverse m ehr i s t , s ondern aus j edem C alendarium h i storieum

b es t immt werden kann ; wenn ferner die genaueren Nachr ichten
über das von Durer be ses sene Haus , we l ch e doch sch on im Organ
fiir chri st l . Kun s t 1865 und se i tdem mehrfach erortert we rden

,

h ier al s Nach trag aufge führt s ind ,

Von den Monograph ien sch lie l
'

sen s ich zunach st an z D u r e r
s t u d i e n . V e r s u c h e i n e r E r k l ä r u n g s c h w e r z u d e u t e n
d e r K u p f e r s t i c h e A . D u r e r s v o n c u l t u r h i s t o r i s c h e rrn

S t a n d p u n k t e von M a x A l l i h n . M i t e in er I l lustrat ion in Ho lz
s chn i t t. Le ipz ig. Rudo lph \V eig el

’

s Buchhand lun g (Hermann
Vog e l). 1871 . 8 . 1 15 S tm. Wir finden in die ser in teres san ten
k l einen Schri ft nach k urzen Andeutungen ub er die e ingeha l ten e
Me thode in fün f Grupp en zehn Kup fers t iche des Mei sters behan
de l t und den Vers uch , d ie se l ben n ich t bl o l's , wie es bi sher m ei s ten s
geschehen

,
nach dem äul

'

seren An seh en
,
der ubl ich en U eberl iefe

rung oder dem subjectiven Ermes sen des Aut ors , s on dern im H in
b l ick auf d ie die Z ei t ihrer Entstehung bewegenden kul turg e

s ch ich tl ich en Elemen te z u erk l ären
,

rnit gro l
'

sem G l ück durch g e

führt , D er Verfas ser zeigt au f dem h ier in B et rach t kommenden
G ebie te eine s o l che B el e senhei t und we irs die Ergebn i s se se iner
Forschun g in so s inn re i cher We i se zu sammenzu ste l len

,
da i s man

sein Buch gern le sen wird , au ch wenn man sich n ich t spez ie l l für
die von ihm ver fo lgten Fragen interes s iert . E ine zwei te : „

A l

b r e c h t D u r e r i n s e i n e r B e d e u t u n g f u r d i e m o d e r n e B e
fe s t i g u n g s k u n s t . Zur IV . S äculari

'

eier von D ü rer’ s Geb urts tag
darges tel l t von G . v . I m h o f

,
Art i l lerie-O berl ieutenant Nörd l ingen .

D ruck un d V er lag der C . H . B eck’
sch en Buchhand lung . 1871 . 8.

50 S tn . M it 14 l i th . Tafel n ,
würd igt des gen ia len K unstlers V er

d i en ste um e inen Gegen stan d ,
der nach un sern A n schauun gen

m ög l ich s t w eit ab l iegt v on seiner e igent l ichen Berufsaufgabe
,

und weiset nach , dars Durer der B eg runder der neueren
d eut schen Befestigung sw eise i s t und sein Sys tem e ing eführt
wu rde

,
nachdem man n och uber zwe ihund ert Jahre nach sei

nem Tode s ich Ze i t ge lassen , von der Unzu läng l ichkei t des al ten
s i ch zu üb erzeugen . Wieder au f e inem anderen Geb iete beg l ei
tet ihn e ine k lein e Sch ri ft v on K a e a s sm a nn s d o r f :

„
D i e

R i n g ku n s t d e s d e u t s c h e n M i t t e l a l t e r s m i t 1 1 9 R i n g e r
p a a r e n v o n A 1b r e eh t D u r e r. Aus den deut schen F ech thand

s ch r i ften zum ersten Ma l e herau sgegeben“. Leipzig
,
Ver lag v on M .

G . Priber. 1870 8 . 202 S tn. Das h ier wiedergegebene Ma
nuscript, w ovon ein Exemp lar bekann t l ich unter dem T ite l : (

011 10

öaöoc9
‘

xocl ca s ive armorum tractandorum m ed itat io A lbert i D ureri .
Anno 15 12“ in der B ib l iothek der S t.Magdal enenkirch e zu Bre s lau
s ich b efindet

,
währen d ein zwei tes die k. k. F ideicommi l

'

sbib lio

th ek zu Wien bewahrt
,
s ind berei t s m ehrfach , unter Anderem schon

in Jabn ’
s „deutscher Turnkun st

“
, 1816 , ang efubrt , doch j ede smal ,

w ie auch h ier wieder
,
h auptsach l ich von Sei te ihre s Gegen standes ,

wen iger m it R ucksich t au f ihre Urhebersch aft besprochen . D ie in
Facs im i le nachgeb i l de ten F iguren der Bres lauer Hand schri ft t ragen
a l lerd ings den Charak ter D ürer’

sch er Ze ichnungen ,
doch n ur bi s

z u N r. 46 ,
s o dafs es wah rs cheinl ich w ird

,
da is die unvol l endete

Arbe it v on einem Anderen for tge setz t wurde. Da ähn l iche Bruch
stü cke s ich unter den Hand schr i ften un sere s Mei s ters im b ri t i sch en
Museum b efinden und se in Ze i tgen osse C amerarius au sdrück l ich
bezeugt, da i s er uber Gymnast ik un d Mus ik gesch rieben , s o würde
es s ich der Muh e ver l ohnen ,

die b eiden genann ten Manuscripte

m i t Rü ck s i ch t au f ihren Urh eb er näher zu b ehande ln .

D en Charak ter einer Fes t schr i ft in hervorragendem S inn e tra
g en m ehrere R eproductione

'

n von D urer’
sch en Arb ei ten zunach st

eine Veröffent l i chung des k . k. O esterreich isch en Museums für

Kun st und Indu str ie :
„
T r a c h t e n -B i l d e r v o n A l b r e c h t D u

r e r a u s d e r A l b e r t i n a“. Sech s B lät ter in F arbenbo l z sch nitt

ausg efuh rt von F . W . Bader in W ien . Wilh . Braumul ler. 1871 .

G r. F 0] . M i t verziertem T i tel 11 . 1 B1. Tex t v on D r . Mori z Thau
s ing . D i e wiedergegeb enen K ostum st ii cke

,
im Orig inal le ich t ko

l orierte F ederz eicbnung en ,
s ind v ier Frauen trachten au s den Jah

ren 1495 und 1500, n ebs t der Dars tel lung e ine s Manne s in re icher
S ch aml o ttsch aube

,
zugl eich interes san t d urch Hers te l l ung des Fac

s im i le s verm i t te l s t e ines verbes serten und h ier g lanzend bewahrten
V erfahren s farbigen H o l z sch nittdruckes , E in andere s h ieh er

gehörende s Werk : A l b r e c h t D u r e r
’
s H a n d z e i c h n u n g e n

i m k o n i g l . M u s e u m z u B e r l i n “
,
Z um 400j

’2111 r1g en Durer-Ju

b il aum herau sgeg eben . I n der O rig inalg ro l
'

se pl1o to l itbograph irt

von G ebruder Burkhard in B erl in . N ü rnberg , Ver lag von S igmun d
So ldan ’ s H of-Buch und Kunst-Hand l ung . Roy.-F o l ., i s t sei t seinem
Ersche in en Gegenstand e iner l ebhaften l iterari schen Controverse
geworden , we l che in versch iedenen Ze i t sch ri ften geführt und , w ie es

s che in t
,
noch n ich t beendet i s t . Im se l ben Ver lage i st h erausg e

geben :
„
A l b r e c h t D u r e r

’
s H an d z e i c b n un g e n i n d e r K o

n i g l i c b e n B i b l i o t h e k z u D r e s d e n “
. M i t e iner E in le i tun g

von Dr. A . von E ye . c roducirt von F . Leyde . K l . F o l . , 1871 ,
e ine Auswah l v on v ierz ig der wicht igsten B latter au s dem am g e
nann ten Orte aufbewahrten Manuscrip t zum ers ten Buch e der Pro
portions leh re und dem re ichen dam i t in Verbindung geb rach ten
Aubange

,
in e twas verk leinertem Mal

'

sstabe photograph i sch wieder
gegeben .

Von kl eineren Fes tsch r i ften nennen wir noch : „ A l b r e c h t

D u r e r
’
s E i n f l u l s a u f d i e K u n s t g e w e r b e “

. Vortrag , gehal
ten bei der F eier des 400ji'1 h rig en G eburt s tags D urer’

s am 22 . Mai

1871 im Gewerbevere in zu Nurnberg von R . B e r g a u . Nurnberg.
4 . 15 S tn.

,
a l s Manuscrip t gedruck t ; ferner : D i e z u r F e i e r

d e s 4 003 a h r i g e n G e b u r t s t a g e s A l b r e c h t D u r e r
’

s i m
g e r m a n i s c h e n M u s e u m v e r a n s t a l t e t e A u s s t e l l u n g “

.

Nurnberg
, 1871. Ver lag der l iterar i s ch - art i st i sch en An stal t des

german i s chen Museums . 8 . 28 S tn. M i t verz iertem T ite lb latt,
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und end l ich : . K a t a l o g d e r D u r e r - A u s s t e l l u n g des k . k .

O e s t e r r. M u s e u m s f ü r K u n s t u n d I n d u s t r i e “
. Mai 1871.

8. 15 S tn. A ehn l ich ausge stat tet . D ie v iel en ers ch ienenen
poe t i schen Erzeugn i s se ,

F est sp iel e u . dg l . übergeb en wir h ier
füg liöh .

A ufsatz e in Z eitsch r iften.

D a s A u s l a n d : N r. 80. 32 . Gesch ich t l iche u. s tat i s t i sch e Bl i cke
auf die Tau fnamen in Eng land 11 . Wa l es . (Cornh i l l Magaz in .)

B o r s en b l a t t f. d . d e u t s c h e n B u c h h a n d e l : N r. 125 . 127.

Zur Gesch ich te des dän i sch en B uchhande l s . N r . 161 . 163 .

Zur Ges ch ich te des Nachdrucke s . Aus den Pap ieren der

“’
eidmann

’
sch en Buchhand lung .

E u r o p a : N r. 29 , S p 905 . C harakterkopfe au s dern Bauernkrieg .

D e r K a t h o l i k : Jun i . D as M i l lenarium der hei l . “'

alburg is zu
E ichstätt . Wi lh elm Damas i L inden

,
erster B i sch o f von B oer

m onde. Das G rab des B i sch ofs Rufus v on N e tz z u Gau
Odernheim .

A l l g e m e i n e K i r c h e n z e i t u n g : N r. 12 . E rorterung en ub er

eine chri st l iche G e s tal t ung der Faust sage.

P r o t e s t . K i r c h e n z e i t u n g : N r. 24 ff. G eorg \V itzel . E in Vor
läufer der deut schen Nat iona lk irche aus dem 16 . Jahrb . (G . E .

S chm idt .)
K o r r e s p o n d e n t v . u . f. D . : N r. 374 f. D er Haupta l tar in der

P farrki rche z u Schwabach . (R . Berge n .)
O r g a n '

f. c h r i s t l . K u n s t : N r.

.

13 . D er a l te Dom in Ma inz .
Seine Gründung

,
B egab un g , Re l i qu i en ,

Arch iv 11 . S ckicksale .

Zerst örun g des Wormser Domes 1689 .

A u g s b . P o s t z e i t u n g : B e i l . Nr. 39 . Not izen uber Or lando d i
Lasso .

T h e o l o g . Q ua r t a l s e h r i f t : 2 . (211 . - Heft. Zwe i Papstverzeich
n i s se aus dem 6 . u . 7. Jh dt . (Kraus )

B e r l i n e r R e v u e : 1 1 . He ft. Das evange l i s che Kirch en l ied des

16 . u . 17 . Jah rb . in sein em Wesen u . seinen Wirkung en . 1 . 2 .

K . p r e u l s . S t a a t s - A n z e i g e r : B ei l . N r. 7. D ie deut sche H el
densag e . 2 .

U e b e r L a n d u. M e e r : Nr. 42 , S . 17 . Rose 11 . Nach t iga l l
,
ih r

Ku l t us in al ter 11 . neuer Zei t . (D r . J . J . 8 . May.)
O e s t e r r. V i e r t e l ja b r e s s e h ri ft f ü r k a t b o l . T h e o l o g i e :

-Ieft . B e i trag e zur G esch ichte der E rzdiöceseWien . (10. D ie

Reformat ion in Baden .) (T h . Wiedemann .)
D i e I l l u s t r i r t e W e l t : Nr. 37, S . 459 . E ine deut s che Heerschau
in I ta l ien im 16 . Jah rb . (T h . E l z e .)

W o c h e n b l a t t d . J o h a n n i t e r - O r d .
— B a l l e y

D er Fe ld zug° Sa lad in s gegen die Kreu zfahrer im Jah re 1 188 ,

nach der Dars te l l ung se ine s Kanz l ers Imad el Ispahäni . (Pro f.
Dr . Petermann .) Das R itterg eriel1 t im O rdenslande Preufsen.

Nr. 82 . V erschwundene. (Zur Sag e .)
F r a n k f u r t e r Z e i t u n g : N r. 2 16 , 2 . B l . fli Nach Oberammergau .

I l l u s t r. Z e i t u n g : N r: 1463 ii . D ie e lsa l
'

s- lo tbring isch en S tädte
wappen . N r. 1465 . Deuts che Lieb l ing sb lurnen. Löwen
zahn . (Zum Vo lksg lauben .)

L e i p z i g e r Z e i t u n g : Wi ss . Bei l . Nr. 58. E in Theateralmanach
vor 100 Jah ren .

V erm i sch te Nach ri ch ten.

52) Nach dem B er ich te des Dombaume i sters V o igtel iib er den
F o r t b a u d e s K ö l n e r D o m s wurde wahren d des Jahres 1870,
an iser dem Aufbau des nörd l ichen T l1urm es b i s Zur Hohe von 45
Fu i's

,
s owie des sud lich en T h urm es um 34 Fu i s ub er die zwei te

V erdacbung , die Restaurat ion des sudl ich é n T hurm es an der n ord
l icben W’and fortge setzt und nam ent l ich die durch Verwi t terung zer

st örten Mal
'

sw erke der Fen st er
,
s ow ie die Socke l 11 . Kap ita le der

Tri for ium — Ga l er ie wieder h ergeste l l t und th ei lw eise erneuert . D ie

neugesebafi
‘

enen Raume der D omsakristei
,
b esteh en d au s der früh e

ren Sakri s te i
,
dem K api te13 aal e un d dem Bib l iot-h ekzimmer

,
erh ie

'

l

ten im Lau fe des v erfio ssenen Jah res den inn eren Ausbau und wer
den demn

'

ach st der B enutzung uberg eb en. In die Fen ster der
S akristeiraum e wurden ferner die sehr w erth vo l l en a l ten G lasgo
malde

,
w e l che aus den zu An fang des Jah rhund ert s au fg ehob enen

K i rchen durch \V al lrafi ’
s Fürsorg e geret tet wurden , eing efug t . D ie

Bauth ätigke it im Lau fe des Jah res 1871 hat s ich zunäch st dem
Aufbau des sudl i

'

ch en T h urmes zugewend et
,
we lcher‘ bi s zur Höhe

der dri tten V erdach ung fortg efuh rt w erden so l l . D ie S ku lp turar

b eiten in den E ingangsha l len des Südporta l s s ind durch Au fste l lung
der Statuen der H ei l igen Johannes von Nepomuk

,
B las ius

,
Fab ian

und Sebast ian und zw eier E ng elfiguren nunm ehr zum definitiven

Ab sch lusse gelangt
,
un d demnach st werden die H ei l ig enstatuen ,

Rel iefs und s on s tige n B i ldwerke des Nord und \V estportal s in Au f
t rag gegeben w erd en . D ie V erwendung ssumme fü r den Ii o lner

Dombau fü r 1870 berechnet s i ch au f 1779 28 T h lr .

,
und die spez ie l l

für den F ortbau der b eiden \V estth ii rm e un d des \V estp ortals v er

aus
‘

gabte Ge ld summe b e tragt Thir . (Korn ,
N r.

53) D er S 1eel e sch reib t : Lothringen und m i t ihm d ie schonen
Kuu ste

,
die G e sch ichte und die A l terthumsw is sensch aft haben e inen

empfindl ich en Ver lus t er l i tten . In der Nach t v om 16 . zum 17. Jul i
hat eine h eft ige Feuersb runs t das al tehrwurdig e S c h l o l

'

s d e r

H e r z o g e v o n L o t h r i n g e n i n N a n c y z ers tört , deren Nach
kommen h eute

'

die Souveräne des Hause s O es terreich s ind . Nur
m i t ung el1euern Anstrengungen ge lang es

,
die runde Kapel le z u

ret ten
,
in wel cher die ird i schen I ’

eberreste der a l ten Lothr inge r
Herzoge ruh en . Das Haus der G endarmer ie i st abgeb rannt ; die
Samm lungen und die B ib l iothek der arc l1ao log isch en Ge se l l schaft
von Lothringen s ind vern ich tet

,
man konnte nur d ie a l ten Tape ten

Kar l ’ s des K ubnen den F lammen entre i l
'

sen ; im Ü ebrig en b l ieben
nur die Mauern v on a l len d ie sen G ebäuden au frech t . D er Ver lust
wird au f über 500,0001'r. g esch atzt . (Ders . , Nr.

54) Be i Fe st s te l lung der j e t z igen G r e n z e n z w i s c h e n
D eu t s c l1 - L o t h r i n g e n u n d F r a n k r e i c h fand s i ch au f der
S treck e zwi s chen Grave lo tte und Doncourt e in a l ter G r e n z s t e i n
vor , we lcher au f der nach M etz gerichteten S e i te die In sch ri ft
t ragt : „Terre de France“

,
11 111 nam lich

,
nach der in Frankreich

übl ichen We ise der G reuzste inbescl1re ibung , dem gegen d ie Vorder
se i te des Ste ine s Anscl1re itendcn anzuzeigen

,
dafs das h inter dem

se lben beg innende Land T erre de France sei . D ie ser S tein
steht nach Auswe is der b ei K iepert ersch ienenen h i s tor i s ch en Karte
von E lsa fs -Lothringen auf der früheren Grenze zwi schen dem B i s
thum N e tz und Frankre ich

,
und es sprechen a l le Merkma l e dafü r ;

da i s derselbe aus der Ze i t vor 1552 ,
a l s o der frul1eren d eut schen

Zei t von Me tz
,
h errubre . D ieser S te in steh t au ch gerade au f der

heute fi xierten G renz l in ie und i s t demnach e in Wahrzeichen , da i s
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Deutsch land dasj enige Land wi eder erha l ten hat , wel ches ihm von

A l ters h er gehörte. (Kö ln . Z tg .

,
Nr. 2 17, 2 Bl .)

55) I n dem Dor fe B e r g h e i m , am Ausflusse der Sieg
,
wo

e ine neue K irche erbaut wi rd
,
hat te man b ei dem Abbrucbe der

al ten Kirche im Jahre 1869 den ha l brunden C h orsch iul's derselben
s tehen las sen und brauchte den selben zur Aufbewahrung von Bau
materia l ien . Das Wet ter hat seitdem d iesem Baure s te arg zuge
setz t un d un ter Anderem auch die K alktii ncbe des G ewo lbes an

ein igen S te l l en h erabfal len las sen
,
wobei un ter derselben die Spu

ren a l ter Malere ien zum Vorschein kamen . D er Maler Avenarius
au s Kö ln

,
um die Untersuchung d ieser Malere ien gebeten , hat die

selben von v ersch iedenen Lagen wi ederh ol ter U ebertünchung be
fre i t

,
wobe i ein e Fo lge v on zeh n B i l dern in den zehn G ewölbe

fiach en der Ab s i s z u Tage getreten i s t . S ie s tel l en die Seemen
der Leidensg escbicbte Chr i st i in so l cher Reihenfo lge dar , dafs die
M i t te von dem B i l de Christ i am Kreuze eingen ommen w i rd . St i l
und Behand lung d ieser B i lder gle ichen den Ma l ere ien in der K irche
z u S chw arzrh eindorf

'

. M i t verbältn i l'smäfsig sehr ger ingen Kosten
li efse s i ch der Res t des a l ten K irch l ein s der neuen K irche a ls ein e
S e i tenkape l le an füg en ; es wü rden dadurch die B i l der erhal ten
b l eiben

,
die j e tz t ihrem bald igen Untergange en tgegen sehen und

doch der Erha l tung werth waren . (Dies. , N r. 205 , 2 B l.)
56) In der S t . Johann i sk i rch e zu H e r z og e n b u s c h i s t unter

der K alkt ii ncbe e in a l t e s W a n d g em a l d e e n t d e c k t worden
,

we l ch es v on 1444 datiert i st . Durch F ü rsorge des Arch itekten
H ezenmans i st dasse l be vo l l ständ ig au fgedeckt worden ; es zeigt
s ich zwar in den Farben verb l ieben

,
j edoch im U ebrig en woh l er

hal ten , und ste l l t Ch ri stus am Kreuze m it Maria und Johannes
dar, wäh rend am Fu ß e des Kreuze s eine Burg erf'ami l ie der S tad t
sich zeig t , a l s S t i fter des B i ldes . Bei der S e l tenhe i t altniederlan
di scher Wandma le re i i s t der Fund von In teres se .

(D ies . , Nr. 2 14 , 2 B l .)
57) D er schwed i s che A l terth umsforscb er R . D obeck hat in den

Landschaften im Norden des M ä l ar s e e s (Roslag en ,
Upsa la — Lan

un d “’
estmanland) 2 10 b ish er noch unb ekann te D en km a l e a u s

d e r h e i d n i s c h e n Z e i t entdeck t
,
auch Nach grabungen veran

sta ltet und an i'ser v ie len An t i qu i täten von S i l ber , B ronze, S te inen
un ter An derem zwe i vo l l s tandig e Grab urnen gefunden . Von den

sech s en tdeck ten , b i sh er n ich t bekann ten Runen steinen enth alt ei

ner e ine xveit15ufig e , vo l ls tänd ig vorhandene I n s chri ft v on drei
Nordmannen , w e l che unter merkwurdig en Umständen in Griechen- s‘
l an d gestorben s ind . (D ies ., N r. 2 13 , 2 . Bl .)

M i t t h e i l un g e n.

D ie Jahresconferenz des V erwaltung sausschusses des germanischen Museums

w ird D onners tag , den 28. S eptembe r , und di e fo lgenden T age abgeh al ten, wovon die zur T h ei lnahme Bere ch tig ten
h i emi t in K enntni fs ge s etz t und w o z u sie fr e undl i ch s t e inge laden w e rden.

N ü rnb e rg ,
den 1 5 . Aug u s t 1871 . Das Direktorium des germanischen Museums.

Verantwortli che Redaction : A . E s s enw e i n. Dr. G . K . F r o m m a n n . Dr. A . v. E y e.

Verlag der li terari sch - art i s tischen An stal t des germanis chen Museums in Nürnberg.

8 e b a 1 d sch e Buch druckerei in N urnberg .

58) E in in teres san ter a n t i q u a r i s c h e r F u n d wurde am 5 .

Jul i in K r e fe l d gemacht . Bei Aushebung e ines al ten K el lerg e
wölbes en tdeckte man in der Mauer eingefügt einen i rdenen T opf,
in dem ein s i lberner Trinkbech er m i t s ch öner C iselierarbeit und

der In sch r ift
„
Pat ien t ia malorum v ictrix“ s ich b efand . Im B echer

fand man in e inem Beute l 1 1 gro l'sere und e ine kle ine S i lber und

7 G o ldmunzen, aufserdem hüb s ch gearbei tete Span gen
, die offen

bar die U eberreste e ines S chwertgurtes s ind . D iese Gegen stände s ind
j eden fal l s ers t nach 1669 vergraben worden , da die j üng ste der
dort gefundenen M ünzen die ses Datum trägt . N r.

59) E in bedeutender M ü n z fu n d i s t i n der Banater M i l i tär
grenzgemeinde K l o t n i c gemach t worden . Be im Pfiii g en e ines

Ackers kamen mehrere a l te G o l dstucke un d 2046 S i lbermunzen

zum Vorsche in . D ie genann te Gemeinde l iegt n ich t wei t von der

Ru ine der fes ten a l ten B urg, we l che N ikolaus Z riny gehörte . U n

ter den S ilbermunzen finden sich vie le venetianisch e mit den B i l d
n i s sen der B ogen Franz Dandol o , Lorenz G e l s i , Andreas Conta
r in i

,
doch b i l den die ungari sch en Münzen die Mehrzah l . Von den

G o ldmunzen s tammen fün f au s der Ze i t Konig Ludwig I. , zwei
v om Dogen Contarin i , e ine vom Dogen Cornaro dre i v om Degen
Dandol o. D ie äl te ste der gefundenen Münzen tragt die Jahreszah l
1329 . (Das .)

60) D ie Kirch e S t. Maria auf dem Capit ol i n Col n wurde in
Jung ster Zei t , nachdem s ie res tauriert worden , im Innern m i t einem
g ro fsen Cycl us v on Wandgemälden ver sehen und vol l s tänd ig po
lycbrom ausg escbmuckt. D ie Arb e i t , we l che unter Le i tung von
A .

_

E ssenwein d urch eine Re ihe von K unst lern au sgeführt wurde,
geh t soeben ihrem Ab sch lusse entgegen . In der Vorhal le i s t die
Sch öp fung

,
S ünden fal l un d Vertre ibung au s dem Parad iese darge

s tel l t ; im Langh ause s ind die Männ er des al ten Bundes , im Quer
scb ifle

,
der V ierung und denn Chore die Ges ch ich te der E rl osung

und der h ei l igen Jungfrau
,
n eb st l egendar i schen

,
symbo l i s ch en und

al leg o riscben Darste l lungen gemal t. D ie Mal ere i i s t st ren ge dem
Inhal te w ie dem St i le nach an die Wandmalerei en der romani
s chen Kun stp eriode ange l ehnt , und s ind se lbs t Harten derse l ben
n i ch t verm ieden . D ie Arbe i t s etz t s ich fo rt in den Al tären , von
denen e in ige ,

in M etal l m it Vergold ung
,
Emai l schmuck , F i l igran

und Ede l s teinen ausgefüh rt , bere i t s au fgestel l t s ind . Andere , so

wie G i t ter in S chm iedee i sen , Kanze l , Triumphkreuz , s in d th eil s

proj ekt iert , thei le in Aus führung begriffen . D ie F iguren Chr i st i,
der Maria und des Johannes am Tr iumphkreuze werden nach den
s ch önen F iguren in Wechse lb urg copiert.
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gestalten im Wa sser , die einen m i t Lu ft gefül l ten B al l on vor
dem Munde haben . D er Eyb

’

sch e Co dex zei gt au f fo]. 92 b
eine H üll e für den gan zen Mann , mit zwe i k le inen Fen s tern
vo r den Augen , von dem Kop fe e inen S ch l a uch au sgehen d

,
der

,

uber da s Wa s ser emp orragend , L uft i n die Hul le einläfst
,
ein

S t r i ck
,
m i t einem ei sernen Haken um die Hüften gesch l ungen

,

ges ta t tet , dafs der Trager dieser H ul le s i ch an i rgen d e i nen

Gegen s t an d auf dem G ru nde des Was ser s festhake. Eben s o
s in d ein Paar S chnurstiefel bei gegeben ,

die ei serne Haken an
den Boh len hab en , um s i ch au f dem G run de fes tz uhal ten .

Auf 101. 153 8 s in d zwei im Wa s ser gehende Männer , die
wei te

,
m i t L uft gefül l te Helme uber den K op f ges tül p t haben ;

der eine tr ägt , m i t d iesem H elme dur ch R öh ren verb un den ,
drei L u ftbl a sen m it s i ch , der an dere ein Gewicht , um n icht
d u rch zu gr o ß e Lei ch t igkei t emporgehoben zu werden . Auf
mehreren B l ättern finden s ich m i t L uft gefül l te Ba l l on s abge
b i l det . Auf fo] . 153 h ein Taucheranz ug.

Handel t es s ich bei d iesen Apparaten darum ,
dem Manne

die zum A thmen nöth ige Luft m i tz u geben o der zuzufuh ren, s o
s i n d andere daz u bes t immt , da s Vol um en dur ch l ei ch te Luft
zu mehren un d ihn s o uber Wa sser zu ha l ten . Sch on K ieser
gib t ein P ol s ter , das angeschnal l t un d mit L uft aufgebl a sen
wu rde. Auf fo l . 1 5 1 a des E yb

’

schen Kr iegsbuches findet s i ch
der sel be Apparat w ieder . Daneben s tehen aber auf 1 50 b S t ie
fel , die eben fal l s mit Luft zu fal len s in d ; ein nu r in der F orm
vom vor igen ver sch iedener Luftgurtel findet s i ch au f 150 3

;

an dere auf 151 b un d 152 a
,
un d zwar s in d al le d ie se Formen

genau eben s o s ch on 100 Jah re frul1er vo n K ieser darges tel l t
,

eben so wie ein Luftki ssen (fol . 157 a) gan z in der selben Wei se
bei K ieser und bei Eyb s ich findet. Auf fol . 89 3 sehen wi r
einen m i t s ol chem Luftgurtel B ek lei deten du rch da s Wa s ser
gehen , uber wel ches er s i ch hal t , i ndem er Luft in den Gur
te] ei nbl äs t .

D iesel be Zeichnung findet s i ch wieder im G od. germ . 739

der Muncbener kg ln. Ho f un d S taat sb ib l i o thek
,
un d dor t i s t

der Trager des Luftgürtels als B ote b ezei ch net
,
der s o durch

das Was ser g eht. D er eine Luftgürtel des E yb
’

sch en C o dex
(1 50 3 ) hat au ch eine In sch ri ft

,
welehe besagt : „Da s du s icher

ges t dureh da s wa sser s o l a s d ir e in so lch leder machen vud

s t r ick es un ten vmb vud umb den lei b vud p l o s den win t doi °
E in .

“

Auf fo] . 88 b s in d zwei D ar s tel l ungen
,
wel ch e je zwei uni

ter s ich verbundene
,
mi t Luft gefü l l te

,
zum An sch nal len ger i ch

tete P ol s ter zeigen , s om i t die al lerneues te Ar t v on S chwimm
gür tel .

Wenn man den ganzen Ban d durchblattert u nd s ieh t
,
wie

L . v. E yb A l tes un d Neues c omp il ier t ha t , wie D inge dar un ter
s ind

,
die zum Thei l in d ieser We i se unmog lich ,

zum Thei l
mifsverstanden gezei chnet s in d

,
so i s t man al l erd ings berech

tigt z u fragen , wel che p rak tis che B edeutung d iese Zeichnungen
für ih re Zei t h atten . Nun mü s sen wi r sagen

,
da

f

s man ja
damal s noch im A l lgemeinen ni ch t natural i s t isch zei chnete,

dafs sol che Zei ch nungen stet s nur etwas an deuten sol l ten
, was

der Zei chner bes ser p rak t i sch durchfüh ren al s zei chnen konnte ;
wi r haben ferner zu vermuth en ,

dars, wo die Ze i chnungen fu r
D r itte gefer tig t s ind , der Zei chner sol che geheim gehal tene
Kuu ste auch dur ch die Zeichnung ni cht verrathen wol l te

,
dafs

al so in der Ausfuhrung s ieh M anches ander s und zweckmäß i

ger ges ta l tete. Z um Thei l aber h aben wi r s icher au ch die
Ab s i ch t zu erkennen , d ur ch so l che K unststucke zu imp on ieren ,
auch wenn man sie n ich t au szu fahren vermoch te. Eben sowenig,
al s die medicinisch en Recep te al le seh r b edeu tungsvol l waren

,

eben sowen i g ha tten al le diese Zei chn ungen p rak t i sche Bedeu

tung . D ie G ren ze su suchen i s t aber seh r s chwer , d a man
gewifs von der Rich t igkei t un d Zweckmafsigkeit mancher D inge
über zeugt war , ohne sie überhaup t je p rob iert zu haben , un d
sie so v on Generat i on zu Generat i on forterbte. Immerh i n aber
sehen wir , dars man M anches , wa s seh r neu s chein t , sch on
lange, wenigs ten s im P r inc i p , kannte.

N u r n b e r g. A . E s s enwe i n.

Notizen und Berich ti gungen zu den „S ph ragisti seh en

Aph ori smen.

“

Z u m S ph ra g i s t i s ch en

D ie bei den U nterabtheilungen der Sch r i ft-S iegel habe ich
wie folgt geänder t :

1. S c h r i f t - S i e g e

1 — 15 8 . Anz . 1866, Nr. 8, S p . 271 ; 1867, Nr. 1 1 , S p. 342 ;

1869 , N r. 1 1
,
sp . 326.

3 . Anz . 1866 , Nr. 7, S p . 236 .

A . o h n e Namen des Inhaber s .
B . m i t Nam en des Inhaber s .

1 7. Zu Nr. I . Ueber den altesten Gebrau ch der arab i
s chen , oder , bes ser gesagt , in d i schen Z iffern sch reib t J. F . Böl1

mer in seinen fo n t. rer. german . II I. p . LX IV . LXV : „4 1 , H u

gomi s R atisponensis Ch r on ica . 1 1 1 52 — 1 197. s. 488

495 : D ie h s. S t. Emm. G . 1 17. i n O ctav auf Pergamen t au s
dem ende des zwöl ften und anfang des d rei zehn ten jahrhun

derts fal l t glei ch aufserl ich auf dur ch die dar in befindlichen

arab is chen jahrszah len Es sin d die äl tes ten p rak t i sch
angewendeten

,
die man b i s j etz t i n D eutsch l an d kennt . Bedeu

ten d äl tere
,
die Pertz i n Z uri ch fan d und im A r ch iv ah

b i l dete , scheinen i n der ur schr ift n u r al s r a r i t ät , glei ch den

runen - al phab eten , mitgeth eil t zu sein . D ie nach den arab i

s chen zah len Hugo s) näch staltesten ,
die i ch sah

,
s i n d in einer

h s. zu Wien ; S chwandtner Mem or i a le omn ium tem

p orum in k lein quar t un d auf pergamen t , wo au f dem vo r
letz ten bl at t

“

e kleine i tal ien i sche annalen , deren hunder te ro

misch
,
deren z ehner aber arab is ch s in d , im dreizebnten o der

v ierzehn ten j ahrhun der t eingetragen wurden
,
von denen nu r

fo lgen der ab satz etwas unb ekann tes enth alt : weeß9 . ven i t K a
r o l u s et obtinuit con t ra M . E t eodem anno i l l i de Sess o ex
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pul s i sunt de regno de men se marc i o . Noch andere arab i sche
z ah len au s der m i t te des 1 4 . jah rh undert s finden s i ch z u Mun
chen in den concepten J ohann

’ s von V ictring “
.

I n einem Briefe an mich vom
_

9 . November 1857 sch reib t
B öhmer : U ebrigens s in d derglei chen arab i sche Zah len doch

ni ch t so sel ten al s i ch s on s t gl aub te. E rs t n o ch vor wen igen

Tagen sah i ch derglei chen in
'

einer G enuesiscben H .S . sec . 1 2 .

exeun t . z u B er l in , gemisch t m i t romiseh en Z ah len .

“

L eonar d o von “P i sa (P i sano) in se inem im Jah re 1202 ge

schriebenen berüh mten L ehrbuch der p rak ti schen Ar i thmet ik
m i t ind ischen Z iffern , „Liber A bbaci

“

,
h erau sgegeben von dem

F ursten B al da ssare Boncampagni , Rom 1857 ,
b a t d i e i n d i

s c h e n (s. g . a r a b i s c h e n ) Z i f f e r n b e r e i t s a n g ew e n d e t .
Da s er ste Kap i tel handel t : de cognitione n ovem figura

rum yndorum,
et qual i ter cum eis on1nis numer

'

u s seribatur etc.

“

Ich thei le h ier zwei Facs imi les d ieser Zah len m it :

5 8 7 G 4

D ie e r s t e r e Reihe ist nach dem C odex der Mag liabeckia

n i sch en B ib l i oth ek i n F l o renz , nach wel cher der Boncampagni
da s L ibera A bbaci herausgegeben hat , d ie au s dem Anfang
des 1 4 . Jah rhunder ts s tamm t ; die z w e i t e Re ihe i s t nach dem
C odex der öii entlich en Gemein de - B ibl i o thek zu S iena

,
wel che

n och aus dem 1 3 . Jah rh un der t s tammen so l l .
D ie Nullen in bé iden Hand sch r iften s in d die gewohnl ich en,

z iemlich r unden .

D ie verhaltniisma lsig ras che Verb rei tung jener Z iffern , da

sie im Gegen sat z z u den al l gemei n b i s dah in übl i chen r öm i schen
Zah len s i ch im G esch äft s leben seh r empfah len

,
geb e u. A . dar

aus bervor ,
dafs im Jah re 12 9 1 i n F l o ren z du rch ein beson

deres Geset z den K aufleuten und G el dwech s lern befoh len wurde ,
i h re B ücher i n r ömi schen Zah l zei chen zu füh ren
S omit ha t ten arab i sche Zah len v. J. 1233 o der 1 235 auf

e inem i n I tal ien grav ierten S iegel d urchau s n i ch t s Verd äch tiges .
Man ha t es früher auch auffal lend finden wol len

,
dafs un

ser S tempe l v on S i lber i s t ; al lei n es gib t deren auch n och an

dere au s jener Ze i t . 80 bes i tz t 2 . B.
,
nach den B erl iner B lat

tern für Münz S iegel und Wappenkunde (I I I , S . 294
,
neb s t

Abbi l dung) K anzleirath V ofsberg ei nen s i l b e r n en oval en S ie
gelstempel (I I I , A . 2 . a .) des Her z ogs Mestwin I . von O stpom
me rn , 1220, mi t der L egende : Z IG IL

’

M IZ T IV I .

Es s ol l auch S iegel s tempel von Blei gegeben haben . Nach

e inem alten O ettingen
’

schen Lebenbuche
,
wel ches nach von Lüf

ielholz se inen Anfang s ch on im Jah r 136 1 gen ommen (Lang,
Materia l ien I l l

, p . 2 65 s ol l der ers te S iege l s tempel , des sen
s i ch G raf Wilhe lm von 0et t ingen 1430 b ed ie n te

,
vo n B le i ge

we sen und von dem G old schmied Mange l t z u N ord l ingen ge
mach t wo rden sei n

V g l . d ie B la tter fur Munz freunde v . 1869 , N r. 20
,
S . 34 1 .

S . Mone, Z eitschr. für d . G esch . d . Ober-l ine ine, XV I , S . 889 .

19 . G egen Ende des 18 . Jahrh under ts wurden auch i n
Perlm ut ter S iegel gesch n i tten , wel che seh r gute Abdrüeke

l ieferten . Sol l ten s olche sch on i n früheren Jahrhunderten v o r
k ommen ?

20. D r u c k fe h l e r . Bei N r. X IV i s t der Taufname des
S iegler s : „

H o l owin “
,
vergessen .

Bei Nr. XX I I (irrthüml icl1 mi t X I I bezei chnet) s i n d die

S . N e l ly
,
Be i trage zur S iege lkunde d . M i tte la lters W. D ie

S iege l der S täd te Krems und S tein . 8 . 2 1 1 — 2 16 .

Nach einer eigenhandigen Aufzei chnung C on rad s von Wein s
berg

,
des Rei ch s — Erb — Kammerers , vom Jahre 1440,

au s B asel,
bez ah l te derse lbe fur 3 „Insigel zu graben

“

,
zwei für sich un d

ei n s für seine Frau
, 3 Gul den .

Durch den Um stan d
, dafs man von manchen Her ren v ier

o der fünf gan z v e r s c h i e d e n e S iege l kennt
,
die zum Theil

eben s o aufi
“

al lende al s fehlerhaft gravier te B il der un d Legenden

enth al ten b in i ch bei dem Werthe
,
den die eigen tl i chen S ie

gel stempel damal s hatten , ver such t , anz unehmen ,
dafs i n d rin

genden, wicht igeren Fäl len , b iswei len soga r nur fur einmal igen

G eb rauch , S tempel au s n och wei cherer Ma s se zur Au sh il fe ver

fer t igt wo rden s in d .

S t adtpfar rer F i scher
,
bei seinen neueren Fo rschungen zur

H ohen l oh i schen G esch i ch te
,
hat in g. 4 der „E rlauterungen zu

dem T estamen t weyl . H er rn G r afen Georg F r iedrich von H o

h emloh e-Weickersh eim“

,
d. d

'

. 2 . 12 . Januar 1 644
,
im furstl ieh en

A rch ive zu Langenbu rg folgen den E int rag gefunden :

W. E in al t hoh enloisch S i lbernes S iegel G rad" Got tfr ied
von H oh enloe Seel . wigt Loth “

Un ser S iegel s tempel war s omi t sch on v or mehr al s zwe i
Jah rhunder ten al s k o s tbare h i s to r i sche Rel i qu ie des Hauses eu
erkann t un d gesch ätz t .

18 . M el ly gib t Abb i l dun gen von v ier H andhaben s i lberner
S iege l s temp el der S tad t Krems , zwei m i t H unden au s den Jah
ren 1463 und 1487 und zwei m i t G ro tesken von 1566 und

1567 v on wel chen ich h ier von jeder G at tung die äl tere

mitthei le
,
da d iesel ben doch immerhi n seh r sel ten s ind .
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drei Wappen der Ha s t in gs fal sch numer ier t : das m i t t l e r e ist
F i g. 1 , das

*

re ch t s * ) davon F i g . 2 und da s l i n k s F i g. 3 .

In der Not iz 12 i s t die F o rm des S iegel s IV . A . 1 , G r af
H e in r i ch von H ohen s tein

,
v om Jahre 1249

,
fal sch angegeben ;

sie i s t
U

dreieck i g
,
n ich t h erzformig . F .

-K .

H e r a l d i s c h r e c h t s , d. 11 . z ur l i n k e n Hand des D e

schauers . Le ider wol len Eini ge in neuerer Ze it diese Begriffe wie
der verwirren

Lateini sch e R eime des Mittel al ters.

In dem Mün chener God. l a t . 641
,
des sen Besch reib ung

wir begonnen haben , s teh t auf fo l . 33 v. ein Verglei ch der K i r che
mit dem sal omon i schen Tempel i n 9 Str ophen, beginnen d :

R ex Sal om on feci t templ um
Quor um (sic) in s tar et exemp l um
Chr istu s et eccles i a .

D ann folgt fo l . 36 die s o h äufige und bel ieb te E rklarung
des Hahn s auf den K i r chdächern :

Mul t i sun t p resb i ter i qu i ignoran t quare
S upra domum dom in i gal l u s s olet s tare.

Nach ver s ch iedenen A l phabeten' findet s i ch fo l . 45 fol gen
der Rytbmus , den i ch t r ot z der Aufsch r i ft in den Werken S .

Bernhar d s auch un ter den falsch l icb ihm zugesebriebenen ver

gebl i ch gesu ch t hab e. D er selbe s teh t auch i n der au s Bursfeld
stammenden H and sch r ift D 38 der Marb urger U niversi täts

b ib l i o thek , wel che um 1 472 i n M agdeburg gesch r ieben i s t ; s.

di e Bes ch reib ung in C . F . H ermanns Analecta C atalogi (Marb .
184 1) p. 34 — 37. M i t den mei s ten Var i an ten wil l ich den

Leser versehenen ,
da au s bei den feh lerh aften Ab sch r i ften der

Text s ich m i t z iem l i cher S i cherhe i t ergib t. In der Marbur

ger Hand schr i ft l au tet die U eberschrift :

B ern h ardus d e m o r t i s m e m o r i a .
Cum s im m o de moriturus

,

M i ch i Chr is te ne si s duru s
M ort i s i n a rt i cul o .

Me conturbat t imo r mor t i s ,
Nam ‘

) ign o r o quam s i t fo rt i s
E t plenus per icul o .

Hi c extinctum co rpu s iacet,
Deco r per i t

,
l i ngua tacet ,

Caro datur vermibus .

Vermes n o s t r i sun t beredes,
S corp iones et serpen tes
N O S corrodunt dentibus.

Qu i cod. Marb . Bei des woi un rich t ig .

Jacet h om o 3) i n sepulehro

E t n i l habet iam de pulchro

Privatus 4) honoribus.

Pu tet ca re p aten t o s sa
,

Cuneta v i des i n hae fo ssa
R epleta fetoribus.

Feto r ip se qui exalat,

Qui s s im ego nun c declarat
P aten t i i ud ic i o .
V i sus t un s qu i me v i det

,

Ni s i fal lor mu l tum t imet
,

Nares claud‘

is pal l i o .

M _ea t ib i sep ul t u ra
Semper a ss i t p ro s cr ip ture

,

E t cl au su ra lapidis.
S i qu o d d i co bene pen ses,
Nul l i d ies, nul l i m en ses
Erunt sine lacrimis.

In sepul chre sum in cl usu s
,

V ita mea tanquam fumus
T ransut velociter.

Quod sum ego et t u er i s,
Seite quod t u morieris
F orsitan atrociter.

2

) attractator Mon .

3
) caro Marb . Priuatis Mon. Privata

Marh
.

ip sa Marb . con s i l i i Mon. sun t tunc confmei Marb .

v iel leich t : Ub i con sanguine i ? qu idem Marb .

U bi p ater, ub i mater,
Ub i s or or

,
ub i frater ,

U bi sun t c0nsO ci i 6)?
D um obissem, doluerunt,

Ad sepulchrum me duxerunt,

Voce quadam"
) fiebili.

Ploraverunt
,
redierunt,

I b i me derel iquerunt,
Cer te mu l t um vil iter.

Esca verm i s sum effectus,

C ibus eis et electus,

0 quam rodunt dulcit8r !
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H i rnach vo lgt ain vbersch iag des S ch l ol
'

s

I tem der grundt semp t der i nnern hauptmaur, sch idmeuren
un d 5 schneekh en al s zuvergrunden seiner notturfl‘

nach was

es erbeysch t , dieff o der sei ch t , hat rum nach der l ang 920

s chuch
,
6 schu ch dieii gerechnet , 3 s tain d i ck , th u t 9 1800 maur

s ta in
,
M er 12 schafi

'

t zuvergrundten ,
graben un d mau ren , 6

schu ch diefl
‘

gerechnet , 3 s t ain d iekh indie furung , 3 600 maur
s t ain . I tem die i nner hauptmaur rum i st l ang 430 schuch ,
18 s chuch hoch , da s er s t gaden 2 s tein d ick , t1111t 86000 111aur

s ta in
,
mer die sch idemeuren im undern ga

_
den s in d l ang 430

schuch
,
18 schneen hoch , 1 ‘

/z s tein d i ck , und darunter 3 s ch i d
meuren, mussen 2 s tai n d iekh sei n , tbut 10200 maurstain.

M er 5 sehneckh en s i‘n d l ang 1 20 schuech
,
18 schuech hoch

,

st a in d iekh
,
das er s t gaden tbut 18000 maurstain ,

i tem
da s ober gaden bot an der hauptmaur innen r um 430 sch uch ,
18 sch uch hoch

,
s tei n d iekh

,
th ut 58400maurstain. Mer

die obern sch idmeuren sen d l ang 430 schuech ,
18 schu ch

h och
,
1 s ta in d iekh

,
thun maurstain. M er . die ober

gangmaur i s t lang 380 schuech
,
18 schuech hoch , 71 stain

diekh
,
th u t maurstain. Mer die schneckhen im obern

gaden sen d l an g 100 s ch uch
,
18 schuech h och

,
1 s tain d iekh

,

8600 maurstain. Mer die 5 schneckh en des drit gaden in s
zymer 1 6 schneen h och

,
1 stei n d iekh

,
han d 100 schueh ,

t hut

8600 maurstein. Mer zu den 5 schneckhen zw den dr i t ten

5800 maurstein. I tein mer muefs man and
“ die ausserhaupt

mauren 6 schneen h och gesch eyb rum 12 s tein d iekh mauren ,
hat 640 s chuch , th ut mau

'

rsteih .

M er die 5 schmecken , 580 munch
,

zu der Spindt , sol len
zu Augspurg gemach t werden , wer den c o sten ungeverl ich bey

3011.

I tem die gewelber send lang durchaus 540 s chuch ,
die

weytte der gewelber is t 28 schuech
,
s tei n d iekh

,
m i t sampt

ettlich en gurtten, 1 s t ain s diekh , wo es bedarif seiner gewich
tigkeit nach , th ut maurstain , sampt au fs den ysvxlen

(U ech sen?) gemaurt.

S u m m a d er maur s ta i n zu dem g an t z e n s ch l o fs

d ur c h au i s maur s ta i n g e r e c h n e t .
S o ach t i ch darfur das wi r zum vor ra t h aben al ter

maurstain
,
der merer ta i l eyttel drymmer.

S o a ch t ich darfur
,
da s wir m i t maurstain neuer

s tei n au fs wölten khumen
, des ganzen pawes lauts vorgeschri

ben articuls.

I tem so mufs man zue dem vorgeschriben maurwerck k a l c l1

h aben 1038 kalch fafs.

I tem die gemach in
‚ heyden gaden , undten un d oben

,

Aus e inem S o lmsisch en Arch ive und (nach den S ch riftzug en)
a l s Be l eg fur die Art des B etrieb s der Bauhan dwerke im 15 . Jahr

hundert in tere s sant . D er An sch lag s che in t n ich t Bezug auf Fried
berg in der Wet terau zu h aben w ie nach seinem Fundort zu ver

m uthen , s ondern au f Friedberg in Schwaben .

pfiastern ,
vmrvnnen

, verb in den und abseiberen naeh al ler n o t
turit

, das gant z senlofs zu bedreffen i s t .
I tem i n die ausser hauptmaur fen s ter preeh en ,

4 schuech

wei t
,
5 schuech h och

, stainine fen ster ein z u set zen
,
b ögen da

rüber s ch l ies sen
,
m it a im draufi

‘

gesch iml
‘

sh i n tag zu sch iessen ,
ist die mau r 4 s t ain d iekh z u pree"nen un d s ov iel fen s ter ein

prech en und set zen , l au t der geschn i t ten v i s ierung .

I tem das seblofs au fswend i g vom dach her ab b i l s atiii
die erd gesch eyb weirs' h erumb aufszuberaytten m i t ainem krau
sen wurd

° o der m i t einem gewascbnem wurd, der wei fs s che i n t ,
wie es E ur Gnaden wi l l .

I tem das sch lofs i m h o f f h e rumb vom dach bi fs auif

die erd gesch eyb rum
,
m i t sampt den 5 schneckh en, m it ei nem

krau sen wurd” aulszuberaytten, sauber un d l us t i g .

I tem da s und t e r gaden a l le gewelbe und gemach dur ch
au l

‘s mit einem ges t r ichen wurti aufszuberaytten.

I tem da s and e r . gaden aufs zuberaytten mi t ainem dy nicb

aufi
" ’

s seiberst , s tuben , kba1ner , gang , sal l un d al le gemach
durchaufs . I tem die 5

'

schneckhen innwen d ig mi t e inem dy

n i ch aufszuberaitten
,
auf’ s seyberst v on oben herab h i ts and

die erd.

I tem khuchen
,
kymicb, hard,

ofenfuel
‘

s, al les zue seiner ar t,
wes die kl1ucbl

,
s tuben un d an der erh eyschen wurd , zue dem

th ach aufszufiern dem roehre zur gepurend hoch aufszuberayh

ten
“

un d was b edard" .
I tem da s tach oh dem gan zen sch lo fs un d 5 s chmecken ,

m i t niderlendisch en testh en im dymich zu deckhen ,
m i t sampt

den dach fen s tern , i tem den haup t duren aufswendig aufszube

raytten, anti
”

die 40 kl .
,
v on oben herab

,
b is and" die erd m i t

ainem krau sen wu1‘ii sauber , i tem die 5 schneckbeu mach en‘
m i t e i ner win d ung un d run den spindlen und stefi

°len von undten
b i s auif die kbornkesten. I tem zw sol l icbem vorbesch riben aufs
zuberaytten und pflastern muefs man haben 600 kalchvafs , so

ver er guet i s t.
I tem so Wi l l ieh m aurer, tagwerckh er, rissten zum mane'

r i

werk , pawstett zu machen
,
b in dern undter da s gewelben zu

machen
,
den grundt selbs z u graben , al les au f mein ko s ten

th on
,
h ergegen sol l m i r a l ler zeug, s tain , kaleh, san d , ristzeug ,

was darz u geh oret, zu diesem paw, und die h ofs ta t t geantwurt

werden .

I tem 1 2 sch aft sel b zu setzen m i t sampt possen1ent und

sch attel
,
die an fang m i t pechen s ta in au s der maur zu fieren,

breych lich zur khuffgewelb un d kreytzgewelb ,
wie die notturft

der gemach erh eysch t und er for dert . I tem i n dem oberen

gaden die dyl len in s ieben kha.mern dennen , un d sal , gang und
\

a l le obergemäch im gantzen sch l o ß m i t lem undten and z o l l s
d iekh überz iehen

,
und mit dünnen sch inlen näglen, noch ends

m i t eynem dynicb o de
'

r d icken ka l ch überz-ieh en , z u st reichen ,
wie da s ander dynichen i s t z u verglei chen , das es bestandig

beleib . I tem da s sch lofs inwend ig beiden gaden al le gemach
durchauis weyssen.

V on sol lich er vorbeschriben articuln wil l ich nemen un d
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m i t der arbei t verdienen 2000 n it mehner khan i ch und
wei l

‘s z u machen .

Auch w i l l i ch m i t gotsh ilf d iesen paw , sover i ch m i t k hey
nerley zeug ni t wirdt gesaurnpt und gehinder t , h i is M ich ael i
als undter da s dach pringen , gerech ten un d guetten bestendi

gen arbei t , darumb w i l l i ch guet un d gewyis sein , m i t gots

Ich N arnifs K reb s mau rer zw Augspurg .

S umma der kalchvafs al ler th u t 1638 , un i s vermei n t der
meis ter 3 für ein gu l den z u bek ommen thu t 546 ti. D och ver

mei n t er und an der , s o zu S eh ong aw ein kalchofen auti
‘

ge

r i ch t und gemach t wurde, mö ch te der kalch v i1 nächner bestel t
und bekh omen werden .

D a r m s t a d t . F r a n c k .

D ie D urer
’
seh en H andsch ri ften und H andzeiehnungen

in der kg] . Bibl i oth ek zu D resden.

Bekann t l ich befindet s ich am genann ten P l at ze ein an

sehn l icher B and in K leinfolio , wel cher d as Manusc r ip t zum

er sten B uche der D urer’

seh en Proportionsleh re un d einen star

keren Anhang enth äl t , i n wel chem zer st reute S tu d ien un d

Skiz zen d es Mei s ter s zusammengetragen s in d . Jenes mach t ,
neben den den glei chen Gegen stan d behandeln den H andschrif
ten auf der S tad tbib l i o thek un d im B es i tze der Fam i l ie Mer

ekel z u Nürnberg ,
bei der Sauberk ei t seiner Aus führ ung den

E i nd ru ck
,
al s

. sei es die für den D ruck bes t imm te Re in s ch r i ft

und som i t die let z te B earbei tung des berühm ten Werkes . E ine
nah ere Vergleich ung lehr t b al d , dafs d ieses k ei neswegs der
Fal l i s t

,
wie denn auch in den al teren Anzei gen des in Rede

stehenden Bandes (J. H e l ler : A . D ürer
,
I I . 3 , S . 99 6 Pi . ; A r

ch iv fü r die zeicbn. Küns te IV , 8 . bemerk t wo rden, dafs
ni ch t nur die glei ch fal l s in H an d sch ri ft eingebundene Vo r rede von
der ged ruck ten abwe i cht , s ondern die V ersch iedenhei ten durch
l aufen .

Wahr sche in l i ch gieng da s für den Setzer bes t immte, die
letz te Revi s i on des Textes en tha l tende Manuscr ipt , wie es n och

heu te z u geschehen pflegt, z u G r unde, un d i s t da s im D resdener
B an de vo rl iegende die er s te vom Verfa s ser seinem F reunde P i rk
h eimer vo rgelegte Rein schr ift . V on der Hand des L etz teren

finden s i ch n ich t nu r Verbes serungen vo r , sondern es s che in t

auch
,
dafs die beiden vo rgebundenen Zet tel , i n deren er s tem

Dürer d ie Rück s i ch ten aufzäh l t , wel che er in der v on Pirkh ei

mer abzufassenden Vorrede ei ngehal ten zu sehen wün sch t
,
wäh

rend er im zwei ten in seiner bescheidenen Wei se sein A 11s i n
nen zu begr ünden und z u ent s ch uld igen such t

,
von jeher dem

Manuscr ip t bei gelegen haben . D enn von ih nen und let z terem

gleich zei t ig spr ich t e ine Anm erk ung, wel che, jedenfal l s dem 16 .

Jahrhunder t angeh o rcnd ,
viel lei ch t s ogar von W il l iba l d Imh of,

Pirkheimer
’

s Enkel und Erben
,
herrührend , zwischengefüg t i s t .

D ie Ver sch iedenhei ten zwi schen Manu scr ipt und D ru ck s in d
ab er von ger inger B edeutung un d rein redaetioneller Ar t ; i hre
Ausfubrung im E inzelnen würde n i ch t n ur über die G ren zen
gegenwartiger Not izen , s ondern uberhaupt jeden vernünftigen

In teres ses h inau sgehen . Da s Werk l iegt , s owei t es im er s teren
vorhan den is t

,
dem I nhal te nach vol len det vor ; die let z te form

gebende Hand kann dabei umsomebr über sehen werden
,
al s

sie v iel lei ch t n i ch t ei nm al dem Ver fas ser sel b s t angeh ö r te.

An der s verhäl t es s i ch m it dem genann ten Anhang
, der

Zwar auch vor zugswei se Mater i a l ien z u der Proportionslehre i n
s i ch“ sch l iefs t , aber zum Thei l au s der er s ten bekann tl i ch wei t
z u rückgre ifenden Zei t des En t s tehen s der S ch r iftwerke D ürer s.
und in dem er da s al lm ähl i che Ent s tehen der sel ben vor Augen
fuh rt

,
die t iefs ten B l icke i n die gei st ige Werk sta t t des M ei s ter s

au ch v on d ieser Sei te h er ges ta t tet. Wir sehen da vo r A l lem
,

wovon da s gedruckte Werk ke ine Andeu tung meh r gib t , wie
er l ange Jahre ,

unter anges t rengter
,
nie ermudender A rbei t

bemuh t war , da s Ideal der men schl i chen Gesta l t un d den C a
non ih rer V erhaltnisse fes t z u s tel len und zwar , wie es schein t

,

anfängl ich nu r au s Bedürfni fs der eigenen K unstubung ,
noch

n icht m it R ucksich t auf eine derein s t ige wis sen schaftl iche Be
arbei tung , wie er dabei

,
ohne unmi ttel bare Bezugnahme au f die

Natu r o der An t ique , s i ch al lei n auf seine Entwürfe und den
geübten B l ick verl iefs

,
m it wel chem er sie an legte und ver

b es serte
,
und wie er end l i ch gerade i n d iesen Zeichnungen da

r in meh r leistete ,
sebonere F igu ren z u S tande brach te

,
al s in

den m ei s ten sei ner a u sgeführ ten A rbe i ten . D enn sel b s t die
t r o ckenen , correcten Lin ien der Hol z schn i t te im D ruckwerke
geben keinen B egriff d avon , mit wie z artem Fl u is , wel ch ed lem

S chwunge er d ie Umr is se d ieser Mu s terb il der z og, von wel ch en
au ß erdem v iele in seine S ch riften gar n ich t a ufgenommen s in d .

N eben diesen F iguren müfsten die M i fsverhäl tnisse der Ges t a l
ten i n manchen sei ner hervo rragend s ten Werke

,
wie i n den

Kup fer st i chen des S undenfal ls, des gro l'sen G l u ck s u. s . w. un s
Wunder nehmen ,

wenn n i ch t eben sie sel b s t zeigten
,
wie er

s tet s bei s i ch sel b s t i n die Schule gieng un d zum Zwecke ei

ner gerein igten An schauun g n och S tu d ien machte ,
nachdem er

den E rzeugni s sen der minder gek lär ten berei t s den gro isten

F lei fs gewidmet . Zwar k omm t er im engen Krei se der auf

ihn w i rkenden E ind rucke ,
ohne die U nterstntzungen ,

wie s ie

se inen i ta l ien ischen Zeit geno s sen z u G eb ote s tanden , über ein

gew i s ses Mna is nie h in au s ; d och innerh alb s o an spruch sl o ser
Ski zzen is t es von Interes se ,

auch den Punk t fes t z u stel len , auf
wel chem personlich es V ermogen und Ungun s t der Verhäl tn i s se
s i ch in’

s G leichgew i ch t se tzte n . Denn es b i l det s ich ba l d un

ter des Z eielmers Hand e in ganz bes t imm ter , i nd iv id uel ler T y
p u s un d s o o ft er auch den S ti ft v on neuem an set z t , er zeien

net im G runde immer d ie sel be F igur , s tetig bemüht , sie z u

bes sern und un ter neuen ( '

i esich tspunlcten zu be leuch ten . Wer

je auch nur i n ger ingem G rade s i ch mi t dem S tud ium der Na

tu r abgegeben , w i rd bal d erkennen , dafs mi t seh r wen igen und
immer noch zwei fel ha ften A u snahmen h inter d iesen zahl rei chen
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Zei chnungen keine wi rkl ichen Model le ges tanden haben ,
s on

dern dafs sie re i n au s der E rfindung des Kün stler s h ervorge
gangen s in d .

Wei ter sehen wi r , von wie ver sch iedenen Sei ten h er D u
rer s i ch se inem Zwecke zu n ähern such te , wie ver sch ieden die
S t immung war

,
mit der er arbei tete , und dem s trengeren w i s

senschaftl ichen Ver fah ren anfangs ein phan tas t isches Element
s i ch beim i sch t , da s , h äufig wieder hervorb rechend , end l ich d och
überwunden w i r d , obwoh l der S tandpunk t , der i n d iesen A r
beiten erreich t wi rd , doch a l le M erkmale des Jugendal ter s der
damal igen Wis sen schaft an s i ch t rägt . B i swei len wi rd zunach st

di e B ewegung e iner F igu r in lei ch ten
,
geraden L in ien angedeu

tet und di e Ges ta l tung der un ter ihrem Eindruck s tehenden

K örperformen i n Um ri s sen h inzugefugt ; b i swei len finden s i ch
die letz teren zu mögl i chs t compacten Ma s sen verd i ch tet un d
es wir d gepruft, wie wei t die h in du rchgelei te te B ewegun g ih rer
Herr wir d . E in anderes Mal sehen w i r Thei le und G l ieder
des men sch l i chen Le ibes z u geomet r is chen F l ächen oder s tereo
metr i schen K ö rpern umgewandel t un d zur Ges tal t dessel ben
zu samm en gesetz t , b al d auch deren flüssige Umri sse mit sol

chen mathemat i schen F iguren in moglichst engem An sch l u ß an
die Natur au sgefül l t . Entlegene S ätze d ieser D isc ip l i nen wer
den herangez ogen ,

um die standigen Gesetze der Körperform
zu begrunden ; im G an zen herr sch t n och da s Best reben vo r ,
wa s ew i g Au sdruck und E rzeugnifs des freien Gei s tes sein
wi r d

,
auf mechan i s chem Wege z u construieren. E ine Menge

anderer Zei chnungen bekundet die T 115tigkeit des Meis ter s au f
anderen Geb ieten .

D ie G esammtzahl der im Aubange vork ommen den D arstel
l ungen bet r agt etwa 445 . E in grofser The il dersel ben i s t ,
fü r s i ch betr a ch tet

,
unbedeutend ; im Zusammenh angs werden

oft die un
'schei nbar s ten w ich ti g . Da sie au s d iesem G r unde

und wegen ih rer Menge schwerl i ch j emal s i n d as verd ien s tvo lle
Un ternehmen B raun ’ s in D ornach un d Anderer v ol l s t än d i g h in
eingez ogen und du r ch Ph o tograph ie werden ver öffent l i ch t wer

ander sei ts das von B . H a u s m a n n gegeb ene V erzeich
ni fs in manchen P unkten z u ber i cht igen i s t , d ür fte es ange

messen er scheinen , bei d ieser Gelegenhei t , un ter Fes thal tung
der oben aufé estel lten Ges i ch tsp unkte ,

eine gedrangte Ueber

s i ch t der selben z u geben . Wir b emerken dabe i
,
dafs die z u

einem Bande verei ni gten , au s ver sch iedenar t igem Pap iere be

s tehen den , m i t mannigfal t i gen , aber auch s on s t bekann ten Was
serzeichen ver sehenen B lät ter

,
wel che die Dar stel l ungen ent

weder unm i t tel bar aufgeze ichnet oder aufgek leb t en tha lten , von
al ter Han d m i t r o ther T in te numer ier t s i nd . D och finden s ich
a u ch aus sp äterer Zei t B l ät ter zwi sch engefügt, die keine Num
mern erha l ten haben un d die man , wenn man die Sei ten z äh len
wi l l

,
nu r unter Anh angung von B uch s taben z u den vorhergehen

D ie wi ch tig s ten der Zeichnungen s ind eben in der Ho f
Bueh un d Kun sthand lung von S . Soldan zu Nurnberg in photo
g raph i scher Nachb il dung ersch ienen .

den rechnen kann . Wir folgen der im B uche sel b s t eingehal
tenen Aneinan der reihung, in dem w i r die vorkommen den leeren
Sei ten m i t S t i l l schwei gen übergehen .

8. l a
. D ie E inth eilung des Frauenkopfes von Sei te 30 3

der gedruckten P r op or t i onen
,
d och ohne die let z te Au sfüh r ung

,

dabe i ges chr ieb en : „weib
“
, m i t M on ogramm ,

1 512
,
un d die

S t ud ie fü r ei ne Ra senbank .

S . 1 E in K op f v on vo rn
,
im Profil und S chädelansicbt

m i t E intheilungsl inien ; zwei K op ie, s tereomet ri s ch zer legt , un d
Anatom ie einer Hand .

8. 2 8
. K op f von vorn und funf im Profil

,
zwei m it V er

besserungen
,
zwei carikiert.

S . D iesel ben Köpfe ohne die carikierten
,
m i t E in

th eilungsl inim .

8. 3 a
. K leinerer Kop f im Profil

,
von v orn

,
v on h in ten

und von un ten gesehen , m i t E inth ei lungslinien und beigeschrie

bener E rk l ä r ung .

S . D ieselben ohne E inth ei lung ; zwe i k le inere m it
s ol cher un d E ntwurf eines grofsen, von un ten gesehenen Kopfes .

S . 4 3
. 1 5 ver schob ene Profile

,
m i t E inth eilung und zwi

s chen gesch r iebenem Text
, ahnl ich wie auf S . 87 3 b is 90" der

'

ged r . Prop .
S . D iesel ben K opfe ohne E inth eilung .

8 . 5 a D ie Hand von 8. 26 b der ged r . Prop. und die

sel be i n grofserem Maisstabe mit beigeschri-ebener Bemerkung.

S . D ie O berflach e der letz teren Hand
,
eingetheil t

un d mit B emerkungen beglei tet.
S . 7 3

. E in F ufs , von “

der Sei te , v on oben , h in ten und

im D urchschn it t gesehen , m i t E intheilungslinien.

S . 7 Stu die vom U nterth ei l eines mannl ich en Kö rpers
,

m i t Verbes serungen un d zwei facher Lage des l i nken B eines ;
männ l i ches B ei n m i t Andeutung der K lei dung un d zwei Fü ß e

,

ebenfal l s corrigiert .

S . 7 d . Rückeii aiisich t eines B eines und Sei tenan s ich t ei

nes F u ß es
,
m i t schr i ftl i chen B emerkungen .

S . 8 8
. Gewand und

,
41
; j
ebitekturstud1e und drei coneen

i r i sche K reise m i t E intheil
jujngslinie11.1

S . Arch itekturstudie,pnd drei E n twürfe von F üfsen.

8 . 9 b . Hand in Nat-ur
i
gr,ö

vrse rnit E intheilungsl inien und

Not i zen .
8. 9 b . E inthei lungsl inien rnit durchges t r i chenem Text .
8. 10a

. D ie 6 ver s ch obenen Köpfe von 8. 90a der gedr .

S . 10b . D ie 4 K opie von 8. 90b der ged r. Prop . ; F i

gur des Pet r us un d zwe i aus geradkantigen K orpern z u sammen
gesetz te K öp fe ; letz tere dre i auf einem S tück Pap ier ; 15 19 .

S . 1 1 8
. Mannl ich e F i gur, von der Seite , v on vo rn un d

h in ten gesehen , durchweg verbes ser t , zum The i l schraffiert. Mi t
Monogramm und Noti zen . 1513 .

8. 1 1 b . C yl inderförmige F i gur und B ei n m i t E inthei
l ungen .
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S . 12 8
. Mannh che F igur von ges t reck ten und eine s ol che

von gedrungenen K örperverhältnissen, m i t E intheilungsl ini en.

S . 12 D iesel ben F i guren ohne die let z teren , m i t s chraf
fiertem H in tergrun de und angelegtem Sch atten bei der grö ß eren .

S . 13 3
. Männl i che F i gu r v on der Se i te m i t E inth eilungs

linien .

S . 1 3 b . E ine sol che klei nere , v on vorn und von der

Seite
,
unter einem Proportionssch ema.

S . 14 8
. E ine sol che von vorn , mit K reis segmen ten uber ü

spann t
,
von handschriftl icben Not izen beglei tet .

S . 14 D iesel be F igur , ohne E inth eilung .

S . 1 5 8
. Mannl ich e F igur von der Seite un d von vorn ,

m i t Verbesserungen , die let z tere schraffiert ; auf ei n Bl at t m i t
e in er geomet r i schen F i gu r und Text auf der Rücksei te aufge

z ogen .

S . 1 6 8 . Entwurf für die F i guren auf S . 5 8 der ged r .

Prop . rnit Bemerkun gen .

8. 1 6 D iesel ben F i guren ohne E intheilungsl inien , m i t
V erbes serungen un d schraffierten H intergrunden.

S . 1 7 13 . Mannl iche F igur von vorn m i t ges treck tem Arm ,

Bein und B ru stb i l d eines al ten Mannes i n Schaube un d Pel z
mii tze.

18 8
. Mafinlich e F i gur in bewegter S tel l ung von der Sei te

und von vorn , m it E inth eil ungsl inien, S . 1 18 b der
'

gedr. Prop .

S . 18 b. D iese l be ohne die L in ien , m i t schraffiertem H in
t ergrunde und Bemerkung. 1519 . S . 1 19 8 der gedr . Prop .

S . 18 A ehnl iche F igu r
,
eingetheilt un d bez iffer t , m it

Text und M onogr amm .

S . 18 d . D iesel be F igur
, schraffiert , m i t d unklem H inter

grun de .

S . 19 b . En twu rf z u S . 1 13 b der ged r . Prop .
S . 20 b . Mann von vorn

,
mi t ges t reck ten

,
von K reisseg

men tem umzogenen G li edern .

S . 2 1 8
. D er sel be

,
von h in ten gesehen .

8. 22 8
. En twu rf zu der ged r. Prop .

S 2 3 8
. D er sel be i n umgekehr ter S tel l ung der F i guren .

8 . 23 b . D ie näml icben F iguren m i t E inth eilungsl inien.

S . 1 13 b

S . 24 8
. Männl iche F igu r von vorn und von der Sei te

,

mi t zwei Q uerl in ien .

S . 24 Diesel ben F iguren m i t Verbesserungen un d ver

meh rter E intheilung .

S . 2 5 8
. F rüherer En twu rf z u den F i guren auf S . 16 8

.

Mi t M onogramm . 15 1 3 .

S . 2 5 Diese l ben ohne E intheilung ,
m it schraffiertem

H in tergrunde un d der B eischr i ft : „ l a s p ey d em b l e i b e “
.

S . 25 F igur des Adam au s dem Kup fers t i ch B . l
,

schraffiert und bez itl
"

ert
,

rnit Monogramm . 15 12 . Daneben

e ine weibl iche Figur von vorn .

8 . 2 5 d . D ie let z tere m it E intheilungslinien.

S . 26 8
. Mannliche F i gur von v orn , ohne das r ech te Bein ;

daneben ein Proportionsentwnrf.

S . 26 D ieselbe, eingethei lt ; daneben der En twurf einer
G l ieder ung des Oberk örpe r s un d eine k leine G ewandstnd

‘

ie.

S . 26 Männl i ch e F igu r von vorn
,
in bewegter S tel l ung

,

m i t mann igfal t igen C orrecturen un d Bezifierung der G l ied
mafsen.

S . 2 6 d . D ieselbe F i gur
,
r oth un d b raun aquarel l ier t

,
m i t

grün angelegtem H in tergrunde. Mi t M onogramm . 151 3 .

S . 2 6 6
. D ieselb e F i gur von schmächtigeren Verhäl tnis sen,

r oth schatt ier t
,
m i t ähnl i chem H in tergr unde.

S . 2 6 f
. D ie let z tere F i gu r in Um r i s sen

,
m i t V erbesse

rungen ; daneb en An l age eines B ru stkas ten s .
S . 2 6 Mannl iche F igu r v on der S eite und von vo rn

,

ahnl ich wie auf 8. 1 2 h der gedr. Prop . ; bei bei den der H in

tergrund schraffiert
,
let z tere bez ifi°ert.

S . 26 11 . D iesel ben F iguren m it E inth eilungsl inien und

Verbes ser ungen ; zw ischen i hnen die B emerk ung : „ D e r l e i b

i s t g u t “
.

S . 27 Mannlich e F igur von vorn
,
die b ei den Arme aus

gest reck t ; dar über E inth ei lungsl inien.

S . 28 8
. D ie F igu ren von S . 26 g , m i t kraftigerem Gl ie

derbau.

S . 28 b . D ie naml ichen F iguren m i t Verbes serungen, ‚
aber

unvoflendet

S . 29 8
. Unvol lendete männ l iche F i gur von

_
vo rn. Da

neben der En twurf z u ei ner E inführung Chr i s t i vo r H er‚odes .
s. 2e

'

h
. D iesel be F i gur m i t E inthei lungslin ieri und hand

schr i ftl i chen B emerkungen .

8 . 30 8
. Mannliche F igu r von h in ten

,
von vorn un d von

der Se i te gesehen , neb s t einem Arme. Un ten han d schrift l iche
Noti zen .

S . 308 . Diesel ben , mi t E intheilungsl inien.

S . 3 1 8 . Männl iche F i gur von vorn , mit -k rei sfö rm igen
T hei lungslinien. Daneben da s Monogramm und d ie B emer
kung : „ D e n b e s c h re i b de r i s t pe s s e r

“
. 1513 .

S . 3 1 D iesel be F i gur , scha t t ier t und mi t H intergrun d
ver sehen .

S . 32 8
. Entwur f einer m ännl ichen F igu r von vo rn

,
m i t

versch iedenfach ges tel l ten A rmen und B einen . Unten eine G e

wandstudie.

S . 32 D er sel be Entwurf m i t Andeu tung der E inthei

S . 3 3 8
. A rml o se männl iche F i gu r

,
von der rechten und

der l i nken Sei te gesehen ; die letz tere An s i ch t m i t bedeutenden
C orrecturen.

S . 3 3 b . Diesel ben F iguren ,
die eine mit Andeu tung der

K leidungs s tücke .

S . 3 3 8 . S tud ien und Anatomien von men sch l ichen Ar
men und Bei nen .

S . 3 3 S tud ien von männ l i chen Beinen .
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S . 34 8
. Mannlich e F igu r von vorn , m it gera d l in igen und

krei s fö rm i gen E inth eilungen. Un ten d rei k le inere E ntwurfe.

S . 34 D iesel be F i gur , am U ntertheil e schraffiert.

S . 35 8
. Entwürfe zweier mannl i cher F iguren in verschrei

tender H al tun g.
S . 35 8 . An atomis che S tud ien von einem A rme .
S . 36 8

. M ännl iche F igu r von vorn , i n lei ch ten Um r is sen ,
m i t schraffiertem H intergr un de ; daneben der En twur f eines
Beines un d eines weib l i chen K örpers .

S . 36 En twurf einer m annl ichen F igu r v on vorn m i t
erhobenem l inken Arme, leich t schraffiert.
S 36 Männl i che F i gur von vo rn

,
auf da s rech te Bein

ges t utz t , m i t der L inken einen Apfel erhebend , viel fach ver

besser t , m i t E inth eilungsl inien und sch ri ftl i chen Bemerkungen
ver sehen . Unten da s Mo n ogramm. 15 13 .

S . 36 d . D er naml iche Mann, lei ch t schraffiert, vor s chwarz
get u sch tem H in tergrunde D iese be i den F iguren s in d n o ch ,
wie die ubrigen aus fruberer Zei t , vo n mageren G l iedma ß en
und wei t un sch öneren V erhaltnissen, al s die au s sp äteren Jah
ren herrüh ren den , s o dars vo r ihnen recht auffäl l i g w i r d , wie
D ürer in Ausb i l dung sei nes Ideales der Men schenges tal t Fo r t
schr i tte gemach t .

S . 37 8
. S tü ck e ines weib l ichen K orpers, leicht schraffiert.

S . 37 b — 38 b. Men sch l i che Ges tal ten , aus geometr ischen
Figuren z u sammengesetz t . Auf let z terer Sei te n o ch ei ne G e

wandstudie.

S . 3 9 8
. En twur f zu S . 12 1) der gedr . P rop .

S . 408
. Aehnli ch er En twur f m i t Umsch reib ung der G l ied

mafsen d urch geomet r i s che F i guren . S . 1 23 8 der g edr . Prop .
S . 4 1 8

. D ie Zeichnung zu S . 123 h der gedr . Prop .

8 — 44 8 . Men sch l iche Ges tal ten , au s geomet r ischen
F i guren zu sammengesetz t , neb s t ver sch iedenen K orperdurch

schn i tten .

S . 45 8
. Entwurf der von der Sei te gesehenen F igu r au f

S . 9 4 8 der gedr . Prop . D aneben diese lbe F i gur i n s i tzender
H a l tu n g. M it Monogramm und schr iftl ichen B emerkungen .

S . 45 b . D ie er s te F igu r m i t Verbesserungen , ohne E in
theilungslinien

S . 46 8
. D ie naml ich e F igu r v on vorn , m it s tarken Co r

recturen und Mo n ogramm. 1508.

S . 46 8 . G ewandstudi e , weib l icher Arm un d ein i ge K lei
ni gkeiten.

S . 47 8
. E r s ter En twurf zu S . 1 19 b der gedr . Pr op m i t

bedeu tenden C orrecturen.

S . 47 b . D ie rech t s stehende F i gur v on S . 120 8 der gedr .

S . 48 8
. D ie F igu r von S . 45 8 m i t bl auer T in te gezeich

M i t schwarzem Mon ogramm .

S . 49 8
. Zwei weib l iche F iguren v on der Sei te gesehen

,

die ei ne s tehen d un d eingeth ei lt, die andere s i tzen d und lei ch t
schraffiert. Unten eine tr igon ometr is che F igur . Dabei bemerkt :

i s t aw c h s c h o n g em a c h t 1 5 07 “
.

n e t . S . 65 8
. Zwe i verz ier te Säu len ,

auf deren C apitalen uber

Kugel n je ei ne Gemse steh t ; ein B latt un d ein S tricbornament,

ein S äulenkapitäl und ein mathemat i sch eingethei lter Krei s .
S . 65 Zwei E ntwurfe z u dem T r i umphwagen des Ka i

ser s Maxim i l ian , der eine den ganzen Wagen m i t dem dar in

S . 50 8
. We ibl i che F igu r

, von h in ten , vorn und d er Seite
gesehen , m i t C orrecturen un d schraffiertem H in tergrunde.

„
S . 50 D iese lben F iguren ohne den letz teren , m i t E in

theilungsl inien und schr i ft l i chen Bemerkungen .
S . 5 1 8 . Weib l iche F igu r von vorn un d von der Sei te in

grofserem Mafsstabe
,
mit E inth ei lungslinien und s ch ri ft l ichen

B emerkungen .

S . 5 1 8 . D iesel ben ohne die bei den letz teren .

S . 52 b. D ie Zei chnung fü r S . 1 14 " der gedr. Prop .

S . 53 8
. Weib l iche F igu r ohne Arme, von vorn , m i t E in

th ei lungsl inien.

. S . 53 Text aus der Proportionslehre.

S . 54 8
. Weibl i che F i gu r von der Sei te, m i t D urchschni t t s

l in ien
,
S chr ift und Mo n ogramm. 1509 .

S . 54 b . D iese lbe F i gur , unvol len det .
S . 55 8

. D ie Zei chnung zu S . 1 1 5 8 der gedr . Pr op .

S . 56 8
. We ibl i che F igur

,
vom Rücken gesehen

,
schwach

m i t K rei de schatt ier t .
S . 56 b . S t ud ien vom wei bl i chen K orper, lei cht schraffiert.
S . 57 8

. R uck und Vor der sei te einer weib li chen F igur
,

ubereinander ge leg t.
S . 58 8

. Wei b l iche F igu r von v orn
,
eingetheilt.

S . 58 8 . D ieselbe, ohne E intheilungsl inien.

S . 59 8
. Weibl i che F i gur in bewegter Stel l ung

,

“ m i t C or
recturé n und E intheilung slinien.

S . 59 8 . D ieselb e ohne die let z teren , einen Stab und ei

nen phan ta st i sch geformten L euch ter ha l te n d .

S . 60 8
. S t udie eines weib l ichen K orpers , von Krei sen

und K rei s segmenten uberzogen.

S . 60 D iese lbe ohne die let zteren .

S . 62 8
. Weib l iche F i gur

,
vom Rücken gesehen , schrafa

fiert. (Zwei felh aft .)
S . 62 E in K in d von der Sei te un d v on vorn ; dazwi

s chen ein K inderarm ; m i t E inthei lungslinien und Mo n ogramm.

1 5 13 . Vergl . S . 3 2 b und 33 8 der gedr . Prop .
S . 63 8 D ie F i gu r v on En twur f ei ner von einem

Engel gekronten Mari a ; G ewandstudie und Ges icht eines bärti
gen G reises ; letz tere bei de schraffiert.

S . 63 Sei tenan s ich t eines K in des , kleiner Ma ß stab , m i t
C orrecturen und Bezifi°erung ; d aneben die weib l iche F i gu r von
S . 48 8 ohne E inth eilungslinien.

S . 64 8
. Zwei schraffierte G ewandstudien, ein k leines B l at t

o rn amen t und m athema t i sche F i guren .

8. 64 8 . S tu d ien vom m änn l ichen K orper. Un ter der
Zei chnung eines Rücken s i s t geschr ieben : D e r r u c k e i s t
g u t “
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1495 au sgestel lten Br iefes waren Sebal d S churstab und Hann s
Rume l . (Wilhelm Pl eydenwurfs Wittwe Helena, D om i n icu s Mu

l i ch s des Ap otheker s T och ter , hatte S imon Zwolfer gehei ra tet.)
N ikla s Wolfsbach erschein t vor Ger icht von wegen Mag

dal en a , Wilhelm Pleydenwurfs sel igen T och ter , die er bei H e

lena , seiner eh liehen Wirtin , überk ommen und h i n ter ihm ver

l a ssen hat , un d erweis t m i t des Ger ich t s B uch , dafs S ebald
F rey un d Sebal d von L ochheim ei d l ich bezeugt haben

,
d ars

H elena , der genann ten Magdalena P leydenwurfin Mut ter , am
Sam stag 3 1 . Jan. bekann t hat , wa s i h r in der Erb schaft von
ih rer Mu t ter sel igen verlassen

‘

H ab und G utern, da s noch b i s
h er im Rech ten h in ge, z u s tehen oder werden m och te, dars das
a ll es der genannten Magdalena , ih rer T o ch ter, fo lgen un d blei
ben sol l . G erich tsbrief vom M i t two ch 18 . F ebr . 1495 , bezeugt
von Seba l d S chürstab und Hann s Rumel .

Helena Mülich in, die i n er s ter E he den Hann s G runer ,
einen Spiegler

,
gehabt hat te, er schein t, als da s E ckhau s an der

F leischbrueke
, _

in wel chem die Ap otheke war , am 4 . D ec. 1 500

an Endres S tengel verkauft wurde ,
al s S im on Zwolfers E h e

frau. Bei der 1 509 v o rgenommenen Ab rechn ung wegen der

sog. Nürnbergisch en Chr on ik (Chron i c on mundi v on D r . Hart
mann S ch edel) er scheinen a l s In teressenten 1 ) S ebal d Sch reier
und Sebas t ian C amermeisters sel igen E rben , 2 ) M ichel Wol
gemut un d Wi lhelm Pleydenwurfs sel igen E rben , neml ieh Helena,
seine Wittwe, jet z t S imon Zwolfers eh liche Hausfrau , und Mag
dalena

,
i h re T och ter . A l s am 4 . Aug . 1501 die Mul ieh isehen

Ki n der den Mi chel Wo lgemut von der Vormund s chaft losspra
chen , er schein t Helena au ch a l s S im on Zwöl fer s Ehefrau .
Wenn sie dagegen bei der Ledigung der Apotheke von einer

E igen s chaft am 18. Aug . 1 498 n och a l s Helena G runerin ge
naun t wir d

,
s o mag da s ein Ver s t o ß des S chreiber s sein , man

mufste den n annehmen , dars i hre jedenfal l s nur kur ze E he mit
H ann s Gruner die zwei te un d die m it Wilhelm Pleydenwurf
die ers te gewesen sei . P leydenwurf, natürl i ch der Vater , wird
auch i n N ikl a s Mufiels letz tem Wil len von 1469 genann t . zu

S t. A eg idien, auf des hei l igen K reuzes A l tar, an der dur ch ihn
gemach ten H eil igtumstafel , sol l man h i nten , auf die K i rche zu

,

ei n en S teph an
,
un d an da s ander Tei l ei nen Seba s t ian ma

ch en , wie Pleydenwurf da s wo] wis se.

“ Nach zwei H ausbrie
fen, die frei l ich n ich t im Or i gin al , s ondern in einer m o dern i
sierten

,
jedoch

, wie es schein t , dur ch eine kundige Feder anget
fer t i gten Ab s chr ift vorgelegen haben

,
vom M on tag von S t. G eo

r ien T ag (20. Ap ri l) 1 451 und vom Mon tag na ch S t. F ranciscen
Tag (8 . O ct .) 1464 war H ann s Pleydenwurf i n der sel ben G e
gend, wo s i ch später M i chel Wolgemut, sein Nachhübner, findet,
wohnhaft

,
vi el leich t war es d as sel be Hau s S . 496 ,

weni gs ten s
er laub t di e E rwahnung der S ch i ldröhre, ei nes sei t 1833 beseitig
ten

,
auch s chon fruher wegen ger in gen Wasserflusses fas t un

Veran tw ort l i che Redact ion : A . E s s e n w e i n .

b rauchbaren Rohrenkastens , un d von J org Rebel s H äusern,
d iese V ermuthung ausz u sp rechen . D afs Wolgemut z u let z t i n

dem E ckhause S . 497 wohn te
,
i s t auch s chon in den „

Personen
namen in A lbr. D ürers *Briefen“ S . 28 gesagt

,
wo selb s t auch

von E in zelnem , das h ier angegeben i s t , ‚
Gebrauch gemach t wurde,

un d worauf deshalb verwiesen wird .
N ü r n b e r g. L e c h n e r .

R . B e r g a u .

Bernh ardus Palpanista.

Im Anzeiger S p. 208 wird al s ein unbekann ter munsteri
scher D i ch ter B ernh ardus P a l p an i s t a aufgefuhrt. Aber
unbekann t ist d ieser D ich ter keinesweg s ; es i s t Beruhardus
C estensis oder C eystensis, aueh G estensis o der G eystensis, des

sen sati r isches Ged ich t gegen das Hof un d P r ivat leben den

T itel P alpanista oder Palpista füh r t und in Hand schr i ften zu

Ber l in , Bern , Bresl au , P ommer sfel den u. s w. vorkomm t . D afs
der D ich ter dem 13 . Jahrh under t angehorte , ergib t s ch on die

T hatsach e , dars H ugo von Tr imber
_

g in dem R egistrum mu l to
rum au ctorum se iner gedenk t. Wir er fah ren au s dern Nekro
l ogium des Morizstiftes bei Mun s ter

,
un d in s ofern i s t die No

tiz im An zei ger dankenswerth , dars der D ich ter C anonicus des
erwahnten S t i ftes war un d dafs sei n T o destag auf den 2 . O c

t ober fä l l t .
H e i d e l b e r g. K . B a r t s c h .

(M i t e iner B ei lage.)

Dr . G . K . F r o m m a n n . Dr . A . v . E y e .

Ver lag der l i terari s ch - art i s t i s chen An stal t des german is chen Museum s in Nürnberg .

G edruckt bei U . E . S e b a l d i n N ürnberg .

P eter V i sch er betreffend.

A l s Nacht rag zu mei nem Aufsatz uber die ehernen G rab
denkmale von Peter V ischer zu R ömh i ld un d Hechingen

, Jahrg .

1869 , N r. 12 ds. Bl at tes, dürfte die No ti z n i ch t ohne I n teres se
sei n , dars unter den Rand zeichnungen D urer’

s zu Ka i ser Ma
ximi l ian

’

s Gebetb uch vom Jah re 15 15 (T af. 4 der S trixner
’

schen Nachb ildungen) eine d ur ch einen bei gegebenen D rachen
al s S t Geo rg bezei chnete Rit tergestal t s i ch befindet

,
welche

die grofste Aehnl ichkei t m i t der Ges tal t des Gr afen von H enne
berg auf dem R ömbilder D enkmal hat .
Es schei n t m i r darau s hervor zugehen

, dars D urer auch
bei Anfert igung des zwei ten Exemp la r s dieser einander sehr
ähn l ichen G rabplatten , bei wel chen der Bestel ler gewi sse Ah
anderungen gewün sch t haben mag, um R ath gefragt worden i st
und ei ne Sk i z ze au ch zu dem R ömh ilder D enkma l gefer t igt ha t.

D ie O r iginal zei chnung , welche dem G rabdenkma l und der
Zei chnung in dem Gebetbu ch gemein sam zu G runde l iegt

,
i s t

nicht bekannt, könnte aber , wenn sie n ich t zu G r unde gegan
gen i s t, gelegentl ich noch gefunden werden .

N u r n b e r g.
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Chronik des germanischen Museums.

N u r n b e r g
,
den 15. Sept . 1871 .

I n wen igen Tagen wird wieder di e j ährl iche C onferenz des

Ve rwal tung saussch usses zusammentreten , und wi r werden wo l den
vereh rten Lesern im nach sten Monat uber wi chtige Besch lusse Be
r ich t zu ers tatten haben .

I n j üngster Zei t s ind die in teres santen \V afi'

engesch enke , die

wir dem kg ] . bayer. Kr iegsmin i sterium danken , angekommen und
heute im G esch enkev erzeichnisse au fgeführt . Neben e in igen al te
ren Stü cken s ind es wesen t l ich B eu testü cke au s dem j üngsten
Kriege ; aber sie sind für un s n ich t b l o s ruhmre iche Denkmäler
der grofsen T haten der deutschen Heere , s ondern sie s chl ie ß en
s ich auch

,
da un sere Wafi

'

ensammlung schon frnh er b i s au f die
neuere Ze i t here in fortgeführt war , fas t unm it telbar an die al terén

Sachen an
,
und es wird un s so der Sporn gegeben sein , die n och

bes tehenden Lücken z u sch l iefsen un d di e U ebersich t uber di e G e
sch ichte der Waffen von der äl testen b i s zur neue sten Zei t anzu
s treben , da di e Gesch ich te n iemal s aufhört un d bal d auch die Kul
tur un serer Zei t der Gesch ich te angehören w ir d . Indem wir nach
und nach auch

_

in anderen Abth ei lung en j et z t s ch on die spätere
Ze i t berücks ich t igen , die früher ausge sch l ossen war , werden wi r
un s immer m eh r der Aufgabe nah ern , ein vol le s B i l d uber den
g esammten Entw i ckl un gsgang der Kul tur zu geben .

Von großem Interes se i s t auch e ine Revol ver-\V al lbnch s<a m i t
12 S ch ü s sen aus dem 17. Jh dt. , d ie , au s dem ehemal igen Nürnber
g er Z eughause stammend , vom Rectorate der kgln. K reisg ew erb

sch ule dahi er m i t Genehm igung der kgln. Regierung dem germa
n i s ch en Museum übergeben worden i s t .

Unsere Samm l un g von Mus ikin s trumenten hat e inen werth
v ol len Zuwach s erhal ten , indem die evange l ische K irch enverwal
tung z u Friedberg die G ü te hatte , ein al tes Regal aus der dorti

g en Kirche un s zum Geschenke zu machen .

Unsere Schr i t te wegen U ebertragung der baul ich in teres sam
ten The il e des ab zutragenden Augus tinerkl o sters in das N u

seum und der Wiederaufetel lung des schonen Kreuzgange s ein iger
s ch on gewö l b ter Säle , Kape l len und e in iger balkeng edeckter Säle
im Anschl ufs an un sere Karthause haben bei der Bevö lkerung
Nürnbergs g ro ise T h eilnahme gefunden . Da die Kosten fü r un s
n ich t unbedeutend sein werden , s o hat s ich ein Com i t é aus
den Kre i sen h ies iger angesehener E inwohn er geb i lde t

,
um die

no th ig en Ge l dm i t te l z u beschaffen , und es s ind bere i ts namhafte
Zeichnungen erfol gt

,
die wi r sputer bekann t zu geben geden

ken
,
wenn die Li s te gesch l ossen sein wird . Abgesehen von

der Erhal tung e ine s in teressanten Baudenkmaies
,
w i rd dem Mu

seum , des sen Räume sich m ehr und m ehr fü l len
,
s o dafs in der

That Vie les gar n ich t aufgeste l l t werden kann
,
we i l die Räume der

b etrefl
‘

enden Ab tbei lung en zu k l ein s ind , neuer erwunsch ter Z u

wach s um Lokalen ge schaffen ,

D ie fortwäh rende Erwe iterung un serer Lokal itaten hat es g e
statte t , im ab laufenden Sommer zwe i neue Sa le und e in Cabine t

I. Fur die kunst und kulturgeschichtlichen Samm

lungen.

(N r. 6284

Bamberg. K u n d tm ü l l e r
,
Ma ler : R om. Kup ferm ünze.

C el le. F r. C a p a u n
— K a r l o w a

,
Buchb. z G eklöppelte R e liefsp itze u.

ge s trei fter S e idenstofi" vom 18. Jhdt . C harlottenhütie. A . C o n
r a d , Fabrikbesi tze r : K l e inere S ilbermunze von 16 29 . Freuden
stadt . W ä h l e , Stad tbaume i ster : Photograph ie nach den Ch or
s t

'

uh len in der evange l . K irche zu Freud en stad t . Skizze naeh dem
roman i schen Tau fste in dase l b s t , Friedberg. E v a n g e l . K i r
c h e n v e rw n l t u n g : Rega l von 1639 . Grossglogau. M . L e v y :
15 mitte lal terl . S i l berm ü nzen und 1 K l ippe . Klagenfurt. Dr . E .

H e r r m a n n : 2 Photograph ien noch e inem geschn i tz ten R e l i
quiensch rein zu Möcbling . Linz-Urfahr. J. v o n K o l b : R a itpfen
mir; des E rzh erzog tbums Oe s terre ich o b der Enns , 17 . Jh dt.

München . K g l ‚ K r i e g s rn i n i s t e r i um : 1 langes und 1 kurzes

fur die Sammlungen in Gebrauch zu nehmen und dem Pub l ikum
zu eröffnen .

Auch in we iteren Kre i sen erregt die fort sch re i tende Res tan
rat ion der Karthause g ro l

'

ses In teres se. Wir beab s ich tigen dem
nächs t eine Gedenktafe l al ler F orderer des Baues au fzustel len ;
mussen sie aber v orsorgl ich etwas grofser herstel len , s o dai s fiir
kunftig e Namen noch Raum i s t , da noch immer neue Gönner da
für ers tehen . S e hat ers t in jii ng sten Tag en S e . Er laucht der Graf
von Erbach -Erbach un d zu Wartenberg

,
sowie Graf Hermann von

K önig segg zum Baufond je 50fi. gesp en det .
Se i t V erofl'

entiiebung des letzten Verzeichni sse s wurden fol
gende neue Jah resbe i träge angeme ldet :
Von ö ff e n t l i c h e n K a s s e n : Göppingen. O beramtsversamm

l ung 15 B. (au f we i tere 10 Jahre).
Von P r i v a t e n : Bres lau. C . Petzet 1 fl. C harlottenhutte.

A l o i s
Kruger , H o lzwaarenverleg er u. Bürgerme i s ter zu Sche l lenberg 1 8 .

45 kr. D i l l ingen . E d . Ro l lwagen , Kaufmann 11 . Kond i tor 1 fl. Dor

pat. L. Meyer , Pro fe s sor , 1 11. 52 kr.
,
L. Schwabe ,

Pro fe s sor
, 1 H.

52 kr.
,
S tiede

, Profe s s or , I H. 52 kr. Grafenegg (Oes terre ich). Graf
Augus t v on Breunner-E nkevo irth 108. Hamburg. Dr. Richard S i l
l em 8 11. 45 kr. Herzogenaurach. Joh . S ch ürr

,
S tadtsch re iber, 1 H.

12 kr. Kmnstadt. Carl Conrad , ofi
‘

entl . Notar
, 85 kr.

,
Dr. med. W.

F ink 35 kr.

, Dr . med. Carl v . G rei fsing 35 kr. Jo h . H edm
'

g , Mus ik
l ehrer , 35 kr.

, Jo s . H iemescb
, P farrer , in Hon igberg 35 kr.,

Wi lhe lm
E umpe l , Mus iklehrer , 35 kr.

,
L. K orodi , Gymnas ial lehrer, 35 kr.

,

Eugen Lasse l ‚ Gymnas ia l lehrer , 35 kr.
, F rz . Lasse]

,
G ymnasialrek

t or , 35 kr.
,
E d. S chul lerus , Pol izeid irektor , 42 kr.

,
Aug . Schwarz

,

S parkasseverwalter, 35 kr.
,
Mi ch . Türk , Lehrer , 1 11. 10kr, Nürn

berg. J . Facke lmann , R e c imentsaktuar , 1 fi.
,
Hermann Lambrecht

,

Kau fmann , 1 11. 12 kr.

, T . Merz , k. Notar 1 8. 12 kr. Prenzlau.
U bbe loh de

, Gymnas ia l lehrer , 1 11. 45 kr. Sa l zburg. Pol lak , Ant i
quitätenh ii ndler, 1 H. 45 kr. S chorndorf. J . F r. Ve i l

,
Kaufmann

, 1 fl.

12 kr. S tuttgart. Dr . Fai s t , Pro fess or, 2 11, Z ittau. Frau K öni tzer,
8 11. 45 kr.

An e inmal igen B ei tragen wurden fo lgende gegeben
Von P r i va t e n Altdorf. Andr . Schneider, Kap lan , 1 6 . 10kr.

Berl in . Dr . P iper, Un ivers.-Pro fes sor, 7 fl. Lindla r b . Kö ln . K lnth ,
Fr ieden sri ch ter , 1 fi. 45 kr. S i . Peter sburg. Josef Kl e inade l

,
Kauf

mann , 1 fi. 52 kr.

Ferner giengen unsern Sammlungen nach stehende Geschenke zu



Anzeiger fur Kunde der deut s ch en Vorzei t .

G eschutzroh r vom 16 . u. 17 . Jhdt. ; h o lzerne Kanone au s dern T y
ro ler Befreiungskr iege von 1809 . B eutest ü cke au s dem let zten
deut sch-französ i sch en Kr iege : V ierpfiindig e F_

e ldkanone ; G ebirg s
kanone ; ei sern es vi erundzwanz igpfiind. Kanonenroh r ; e i serne s Ma
rinegeschütz ; M i trai l leuse, —

_
sämmtli ch neb st Zubehör ; Granaten ,Patronen ; 1 C uirassierh e lm , 2 Torn i ster, 2 Patrontasch en 1 D egen

kuppel , 1 U eberrock und 1 T uch spencer ; 2 Ze l te für je 1 Mann ;
2 Lanzen u. 14 Stück Re iten u. 1nfauteriesäbel ; 20 Geweh re , H in
t erlader versch iedener Gat tung u . 12 Perkussions-V orderladung sg ewehre ; 1 Paar groi'se u. 1 Paar k leinere P i stolen ; 2 Vorder u. 2

R ückenth ei le e ine s Cu iras ses ; 2 K rankentragbah ren . Nürnberg.

E . F r h r . v . B i b r a : G ypsabgul's eine s roman i schen S ch ach steines .

D 0 r me r , Metzgermei ster : Verz ierter Dachz iegel u . 2 Steinornamen te.

D i r e k t o r i u m d e r K r e i s g e w e r b s c h u l e : R evo lverwal lbüoh se

m i t B ock vom 17. Jh dt . F r. S c h i l l e r , K leidermach er : T i sch
p lat te m i t e ingel egten figürl . Verz ierungen . Prenz lau. D r. \V o l ff

g r a m m Lehrer am Gymnas ium : 4 polni sche S i lberm ünzen und
1 unbes t immter Sol idus vom 17. Jh dt. Tübingen . L. v o n Y s

s e l s t e i n : Elberfel der Brodzeich en v on 1847.

II. Fur die Bibl iothek.

(Nr.

Auri ch . M a r i e I h e r i n g : D i e s .
,
Vaterland s Kriegs u. S ie

g esg edich te . 2. Aufl. 1871 . 8. Berl in . Dr . A . B e r l i n e r : D er s .,
aus d. inneren Leb en der deut schen Juden im M it tel al ter . 1871 .

8 . F r i e d r i c h -W i l h e l m s -U n i v e r s i t ä t z D i e s . , index l ect io
num et c . ; 1870— 71 u. 1871 . 4. V erzeich ni fs der Vorlesung en etc. ;
1870— 71 11 . 1871. 4 . Cur t ius

,
Fe s trede et c. am 22 . März 1870,

1871 . 4. Brun s
,
Deut s ch lands S ieg üb er Frankre ich . 1870. 4 . D u

Bo i& R eyrnond ,
über den deut schen Kr ieg . 1870. 4 . Jud icia de

certam ine l itterario e t c. 1871 . 4 . G . G r o t e
’
sch e V erlag sbuch h . z

Pau lus , Ludw . Uh lan d 11 . seine He imat T übingen . 1869 . 4 . H er

inann, d . Franzosenkr ieg v . 1870— 71 . 1871. 8. F . A . H e r b i g ,
V erlag sh . : V ierteljah rsch ri ft fiir V o lksw irth sch aft und K ul turg e

s ch ich te, hg . v . Faucher ; VI II . Jhg .
, 2 . u . 4 . Bnd . 1870. 8. O t t o

J a n k e , V erlag sh and l. z D er deut s che Fel dzug g egen Frankre ich
un ter dem Kön ige Wi lh elm ; 1 . T h . 1871 . Lewald

,
me ine Le

bensgesch ich te ; 3 B ude . 1871 . 8. N i c o l a i
’
sch e V erlag sbuch h . z

Le i stner
‚
S o ldatenerzäh lung en au s d. Fe l dzuge D eut schland s gegen

Frankre ich . 1870— 71 ; I . B nd . 1871 . 8. K g ] . G e h . O b e r - H o f
b u c h d r u c k e r e i (R . v . Decker) : Fontane , (1. deut sche Kr ieg v .

1866 ; 3 E nd e . 1870 — 71 . 8. Fontane ,
d. sch le

'

sw .
- hol steini sche

Kri eg im J. 1864 . 1866 . 8. V ier te lj ahrs-Hefte des k. preufs. S taat s
An zeig er s ; III . Jhg . 11 . IV. Jhg .

, 1 . 2 . Heft . 1870 u . 71 . 4. Dr .
t h e o l . F . P i p e r , Pro fes s or : D er s ., vergle ich . Kalender , 13 .

— 16.

Jh g . 8. D er s .
,
Anna len d . Jahre 1864 — 1866 . 1868 . 8. D i e t r.

R e i m e r , Landkartenverl h . z K iepert
,
neuer Han d — Atlas uber al le

Thei le d . E rd e. 1871 . Imp . 2 . K iepert , S pecialkarte v . E l safs u.

Loth ringen ; 4 . Aufl. 1871 . Imp . 2 . Kiepert , S pecialkarte der

deut sch -französ. G renz länder. 1871 . Imp . 2 . K iepert , S pecialkarteüber d. Geb iet saustau sch an d . deut sch — franzo sisch en Grenze . 1871 .

Imp . 2 . W i e g a n d t u . H em p e l
,
V erlag sh . : Zei t schr i ft f. Ethmo

l ogie ; H . Jh g .

, 4 .
— 6. H . 11 . I II . Jhg .

, 1 . u . 2 . H . 1870 u.

'
71 . 8.

Bern . J. D a l p
’
sch e Buch u. K unsthndl . : Studer, iiber E i s 11 .

Schnee ; u . I I I . Bnd . 1870 u. 71 . 8. Bielefeld. V e 1h a g e n u.

K l a s i n g, V erlh . : D er Fe ldzug d. preufs . Ma in -Armee im Sommer
1866. 3 . Aufl. 1868. 8. R iseh e , d . g eistl . Volk s l ied ; 5 . Aufl. 1870.

qu. 8. H i ltl
,
d . böhmi sche Krieg ; 3 . Aufl. 1867. 8. Kön ig

,
der

g ro ß e Kr ieg gegen Frankreich im Jahre 1870; 2 Bud e . 1871 8.

Braun sberg. H i s t o r. V e r e i n f. E rm l a n d : D er s ., Zei tschr i ftet c. ; 11 . Heft . (Bnd . IV , 1868. 8. Bres lau. A . G o s o h o r s

k y ’ s Bu ch h . (L . F . Maske) : Rumpel t , G rundzü ge der deut schen
L i teraturgesch ichte. 1868 , 8. D r . H . H as e r

,
Un ivers . — Pro fessor z

v . Pfo l speundt , Buch der Bunt rtznei . 1460. Neue Ab s ch rift v .

J. 1869 . 4. W. G . K o r n
,
V erlag sh . z S ammtl . telegraph . Kr iegs

b ot schaften et c . 1871 . 8 . Brü n n . C . \V i n i k e r
,
V erlag sh . z Dud ik ,Statuten d . D iöcese O lmutz v . J . 1568 1870. 8. C as se l . L u c k

h a r d t ’
sch e V erlag sbuchb . : D enhard , d . Versünd ig ungen (1. Frau

zosen an dem deutschen Reiche . 1871 . 8 . V erzeichni l
'

s der anläfs

l ich des Krieges v . 1870 in Deuts ch lan d ersch ienen en Bücher 11 .

Karten ; 1 . Abth . 1870. 8. Donaueschingen. D i r e k t o r a t d e s
G y m n a s i u m s : Programm d . gro i

'

sh . Gymnas iums e t c. 1870— 71 .

1871 . 8. D resden. H e r rn . B u r d a c h ’s k. H o fbuch h . z Schubert
,

der We inbau in der Paroch ie K ötz sch enbroda. 1862. 8. Schubert
,

Gedenk u. E rinnerung s
-B lät ter an die im deuts ch-französ . Kr iege

1870 — 71 au f d. Fe lde der Ehre gefa l lenen ,
b ez . verwundeten k.

Sach s . O ffieiere e tc . ; 2 . Ausg . 1872. 8. G . 8 011 5 n fe l d ’
s Ver lags

buchh . (C . A . W
'

erner) : Graise ,
gu ide de l ’amateur d

’
objets d

’ar t
et de curios i t é . 1871 . 8. Elberfe ld. S am . L u c a s

,
V erlag sh . z

D eut sch lands Krieg 11 . S ieg in d . J. 1870 u. 1871 . 4. Gedenkb l at t
an d . Kriegsj ahre 1870 u. 1871 . Imp. 2 . Erinnerungsb lat t an den
E inzug deut scher Truppen in Par i s . Imp. 2 . Emski rchen. C 15.
t e r

, Pfarrer : Orat io contra sag it tas , g lobo s et omn ia. arma. 17.

Jh dt. Pgm .
-EL2 . Erfurt. K ö rn e r ’

sch e Bu chh . (E .Weingart)z Von
deu tsch en Fam i l iennamen u . N amenbüch l ein . 1871 . 8. S t. Gal
len. H u b e r u. C om p . (F . F ehr) V erlag sh . : G ötzing er, Litteraturbe i träge aus S t. G al l en . 1870. 8. Tob ler

,
a l te D ialektproben der

deut schen S chwe iz . 1869 . 8. S c h e i t l i n u . Z o l l i k o f e r , Verlagshand l . : G o tz inger, wahrhaft ige nuwe Z ittung e t c. 1871. 8. Giessen . J . R i c k e r ’
sch e Bu chh . : Weigand

,
S chmitth enner

’
s deut sche s

Wörterbuch ; 3 . Aufl. 1 1 . u . 12 . L ie f. (S ch lufs). 1871 . 8. Göt
tingen . D i e t e r i e h ’

sch e Buch ir Ewal d
,
abhand lung uber d. g e

sch ieh tl . fol ge d . Sem i t i schen sprach en . 1871 . 4 . S onderabdr. F or

sch ungen zur deutschen G e sch ichte ; Bnd. 1 1, 2 . 1871 . 8. Gü

ters loh . C . B e r t e l s m a n n , V erlag sh . r A l lgem . l i terar . Anzeiger ;Bnd . VII
, 2

— 6 . VI II
, 1 . 1871 . 8. Ha l le. \V a i s en h au s -B u c h

h an d l . z Vo igt , Sk izzen aus d . Leben F riedr. D av. Ferd in . Hoff
bauers. 1869 . 8. Herb s t , Karl G a s t . He i land . 1869 . K irch h ofl

‘

,

d . ä l testen Weisthümer der Stadt E rfur t. 1870 8. Thomsen
,
über

d. E infiui
'

s der german . Sprachen auf d ie finnisch - lapp i schen . 1870.

8. \V endeler
,
de praeambul is eorumque h i s toria in German ia ;par t . I . 1870. 8. Summa leg i s Long obardorum ; h g . v . An s chutz.

1870. 8. Tac it i German ia , erl äutert v . Schwe i zer - S idler . 1871 . 8.

Ge s ta Berengarii imperatoris, h g . v . D ümml er. 1871 . 8 . G esch ich ts

que l len der Prov in z Sach sen ; I . Bnd . 1870. 8. Hamburg. S e i p p e l
u. L e o p o l d t , V erih . z S pörri , über d. E influl

'

s des g eg enw . K rie

g es au f d . re l ig iö se Entw ickel ung des deuts chen Volke s . 8 . O ffi

c ie l le Kriegs -Nach rie‘

nten des deut sch — französ. Kr ieges 1870 — 71 .

1871 . 8. H ildburghausen. B i b l i g rap h i s e h e s I n s t i t u t : E r
g änzung sblatter zur K enntni fs d . Gegenwart

,
h g . v . Meyer ; Jh g .

1870, H . u . 1871, I . 8. N iemann , d . französ. Fe l dzug 1870 — 71 ,

1 . Abth . 8. B er lepsch
, S üddeut schland , 1871 . 8. Gse l l-Fe l s , Rom

u . M i t te l-I tal ien ; 2 Bude . 1871 . 8. Deut sche Warte ; Bnd . I , 1 . 2 .

1871 . 8. Jena . 0. D öb e re i n e r , V erlag sh . z Treb it z , T rutznach
tigalL 1870. 8 . V e r e i n f. t h u r i n g . G e s c h i c h t e u n d A l t e r
t h um s k u n d e : Ders . , Ze it schr i ft et c. ; Bud , VI II , 2 .

— 4. H . 1871 .

8. Karl s ruhe. B r a u n ’ s che H ofbueh h . : L ieder aus d. deuts chen
F reih eits-Kämpf'en . 1870. 12 . Lazarethß uch lein . 12 . D evrient

, Ka i
ser Ro thbart . 1871 . 8. V et ter , Deu t sch land s S ieg über wel sch e s
We sen u. Deut sch lands Recht auf E lsal's u. Lothringen ; 5 . Aufl.

1870. 8 . Kön igsberg. D i r e k t i o n d e s G y m n a s i u m s : Mö l ler,
B ei trage zur G esch ichte der Vö lkerwanderung . I . 1845 . 4 . Progr.

Mö l ler , Ges ch ich te d . al t stadt . Gymnas iums zu Kön igsberg i . Pr.

I . I I , 1 . 2 . II I . 1847 — 51. Pr0gr. 4. Landau . F r a n c k ,
kgl . Sub

rektor : Jahresb er ich t über die l atein . Schu le e t c. ; 1870— 71 . 4.

Langensal za. F . G . L. G r e i
'

s l e r , S ch ul buebh . z Schwerdt , Deut sch
lands Tr iumph im Kampfe gegen Frankre ich 1870— 71 . 8. Leipz ig .

F . A . B r o c k h a u s , V erlag sh . z K l ippel , d. Leben des Genera l s v .

Scharnhors t ; 3 T h le. 1869 — 71 . 8. Ehrenthal
,
das K utsehkeli ed

auf d. See lenwanderung. 1871 . 8. F efsler, Gesch ichte v . Ung arn ;
2 . Aufl. 10. u . 1 1 . L i e f. 1871. 8. Wander , deutsches S prichwör
ter-Lexikon ; 32.

— 34 . L i ef. 1871 . 8. J. C . H i n r i c h s ’
sch e Buchh

S te in ’ s Handbuch der Geograph ie 11 . S tat i s t ik ; Bnd . I , 16 . u . I I I,
10. L i ef. (S ch luß ). 1871 . 8. Sechs Pred igten gehal ten zu Leipzig
am aufserord . Burs u. Bettag e , 3 . Aug . 1870. 1870. 8. Ah lfe ld,
zur Eroberung v . Par i s , Pred ig t et c . , 1871 . 8. A h lfel d ,

wi e neh

m en Chr i s ten die Frieden sbot schaft au f? 1871 . 8. Ah l feld ,
ein

Gang über zwe i Erntefe lder. 1870. 8. Baur
,
d. deuts che Volk u .

d. Evange l ium . 1871. 8. Baur
,
zur Vorbere itung u . zur Feier des

Leipziger F riedensfestes . 1871 , 8. Andree ,
N ational itatsverh

'

ei lt

n i s se u. Sprachg renze in B öhmen ; 2 . Aufl. 1871. 8. Vorträge zum
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Anz eiger fur K unde der deut s ch en V orzei t .

Fr iedens fes t im Jahre 1652. Verein sange l egenhe iten . (Aus dem
Jahresberichte sei h ier n ur hervorgehoben , dafs der Verein m it
g l ückl ichem Erfolge Unterhand lungen über die Her stel lung des
al ten G rabdenksteines des Ri tters Franz von S ick.ingen

\in der

Kirche zu Landstuh l g epflog en h at .)

In der am 15. August abgehal ten en Versamml ung d e s V e r

e i n s f ü r G e s c h i c h t e u n d A l t e r t h um sku n d e i n F r a n k
fu r t a.M . kam Dr. Str icker au f die in e iner fruh ern Si t zung vor
ge legte anonym e „

Sk izze von Frankfurt am Ma in“ und den in der
sel ben erwähn ten „K uh tanz

“
zuruck

,
al s Verfasser derselben den

G esch ich tsch reiber der Stadt , Anton Kir chner, zu erwe i sen un d be
züg l ich des „K üh tanzes

“ nähere Nachwei se zu geben suchend . D er
Vors i tzende machte auf Grund der neu es ten Fors chungen Mitth ei lun
g en über den Mys tiker Me i ster Eckhart , neb s t e in igen andern .

In der S itzung vom 29 . August l egte Pro f. Dr . Becker einen Abdruck
des neues ten inseh riftl ich en Fundes au s der Umgegend von Mainz ,
e in er röm i schen Grab schr i ft

,
vor und erlauterte deren Inhal t. Pfar

rer Dr . Ste it z th ei l te al s Be itrag zur Frankfurter S itteng esch ieh te
eine im Stad tarchiv bewahrte E ingabe von 1 1 Pred igern an den
Rath vom J. 1645 m i t , in we l cher des sen E in schrei ten gegen die
prunkvol len S ch l ittenfah rteu und daran gereih ten Bel ust igungen
der vornehmen We l t in den dama l igen traurigen Z eitlauften um

gerufen Wir d. Zum S eh lul
'

s ber ich tete der Vors i tzende uber den
I nha l t e iner „Gesch ichte der deut schen Wal der“ von E . v . B erg .

Z e i t s c h r i f t d e s V e r e i n s f u r t h u r i n g i s c h e G e

s c h i c h t e u n d A l t e r t h um s k un d e. Achter Band . Zweites
,

dr it tes un d vi ertes Heft . Jena , Friedri ch Frommann . 1871. 8.

V erzeich nifs der im Säch s i schen Thuringen
,
d. h . den Sach sen

Ernest in i schen , S chwarzburg isch en un d R eufsiseh en Landen b i s
zur Reformat ion vorhanden gewe senen S tifter, Kl oster un d Orden s
h äuser . Von P ro f. D r. R . Hermann . V erzeich nifs der im Preufsi
s ch en Thüringen b i s z ur Reformat ion vorhanden gewesenen S tif
ter, Kl ö ster und Orden sh äu ser. Von dem s . Dip l omat is che G e
sch ichte der eh ema l igen Grafen v on B eichl ingen . Von Pfarrer J.
Leitzmann . Ueber die A eeh th eit der St i ftungsurkunde des Klo
sters Volkenrode von 1 130. E in B e itrag zur Ge s ch ich te der Gra
fen von Gleichen . Von W. F rhn. v. Tet tau . D ie A cten eines

s ch ri ftli chen Processes au s den Jahren 1340 u. 1341 . Von Dr . H er
mann . Acht un d Hal sgerich t s — Ordnung für S tadt und Land
E i senach . Von T h . E . 0. S chmiedtg en. D ie Sch l o s ser Bran
denburg an der \Verra. Von Dr. C ,

Galet te. (M it An s ich t und
G rundri l

'

s .)

D e u t s c h e r H e r o l d. Ze i t schr i ft fii r Heral d ik , Sphragis tik
und G en eal ogie. Organ des V e r e i n s f u r S i e g e l u. W a p

p e n — K u n d e z u B e r l i n . 2 . Jahrgang. 1871. Nr. 7. 4 .

Ueber das Wappen der Stad t Al tenberg im säch s . Erzgebirge,
und das des ehemal igen Flecken s Al tenberg in der Preul's. Provin z
Sch les ien , R eg .

- Bez . L iegnitz , Kre i s S chönau . D ie e infach sten
Wapp en .

In der General versamml ung des G e s c h i c h t e u n d A l t e r
t h um s v e r e i n s zu E r fu r t vom 18. Jul i trug der Vorsitzende den
Jahresb erich t uber die T hätigkeit des Vere in s im Jahre 1870 vor .
P ro f. P. Cas se l au s B erl in , anknüpfend an j ene s Resu l tat der Gr imm ’

schen Forschung , dars in der äl tes ten Form der deut schen Th ier
s age der Bär noch al s Kön ig der Thi ere erschein t , und an den Z u
samm enhang seine s W in tersch lafs mit. der Sage von den in Berge

entruckten Kaise rn
,
l ie l's s ich dann des Nah eren au s i iber die letz

tere Sage, unter bes onderer B ezugnahm e auf Erfurt un d Thür ingen .

G e s c h i c h t s - B l ä t t e r f u r S t a d t u n d L a n d M a g d e
o

b u rg . Mitth eil ung en des V e r e i n s f ü r G e s c h i c h t e u n d A l
t er t h um skun d e d e s H er z o g t h u_

m s u n d E rz s t i f t s M a g
d eb u rg . 6. Jahrgang . 1871 . 2 . Heft. Magdeburg

, 1871. V er.

lag der S ch äfer
’
sch en Buchhandlung (A . Rüdi ger). 8.

E in b i sher unbekannte s , während der B el agerung von Magde

burg im Jahre 1550— 51 gedruck tes niederdeut sches Gesangbuch

et c. Von Dr. Jacob s . Laien in deut schen H och stiftern.

' Vom
Arch ivrath v . Mulvers tedt . In scrip tiones Magdeburgenses. Von
Dr . Ho l stein . E in Beitrag zur Topographie der Neustadt-Magde

burg aus der Z eit . ihrer höch sten Blüth e vor 1625. Von Past or
K . S ch efl

‘

er. V erzeichnifs der im K rei se Magdeburg bestehenden
S ti fter u. s. w . (For t s .) M iscel l en.

Z e i t s c h r i f t d e s A r c h i t e k t e n u n d I n g e n i e u r -V e r

e i n s z u H a n n o v e r. Band XVI. Heft 4. (Jah rg . Band

XVI I . Heft 1 . (Jahrg . Hannover. Schmorl u. von Seefe l d.
1870. 1871. 2 .

S c h r i f t e n d e s V e r e i n s f u r G e s c h i c h t e d e s B o d e n
s e e ’ s u n d s e i n e r U m g e b u n g. Zwe ites H eft. M i t zwei l ith o
graph irten Karten . Lindau . C ommissionsverlag von Joh . Thom.

S tet tner. 1870. 8.

Verein sange legenhei ten . Das Barfül
'

serkloster und die S tadt
b ib li othek in L indau . Von Adj unkt Reinwal d . Ueber die Fresk o

b i l der in der Barfüfserkirch e in Lin dau . Von Dr. H afsler. Lin

dauer K riegsstaat während der Zunftverfassung. Von Maj or J.
Wurding er. Ueber . den Minnegesang am Boden see und den

Minnesiinger Burkhard von Hohenfel s . Von Dr. Barack . Ueber

die B edeutung der al ten Namen des Boden see’ s . Von Dr. M . R .

Bu ck. S eh lufs des Vortrags zur Erkl ärung e ines Kupfer

stichwerkes zur Erinnerung an den sog . Schwabenkr ieg von
1499 . Von Dr. F rh rn. v . u. z . Aufsel

‘

s. Einfüh rung des Chri

stenthums i n den Gegenden am Bodensee. Von Pfarrer Hafen .
Klosterbau u. Kl osterbruch in Rorschach unter Abt Ulrich VIII .

Von Rob . Kaufmann . Wal ter III .
,
Fre iherr von K l ingen zu

K l ingnau
,
Ri t ter un d Minnesänger . Von D ekan J. A . Pupikofer.

D er Bundesbrief der funf S tädte um den S ee. Von P ro f. E y
tenbenz . D ie deut sche Kai serkrone i n B uchhorn. Von F rh rn.

v. u. z . Aufsei
'

s. Versch iedenes .
Am 3 . u. 4 . September fand in C onstanz eine Versammlung

des Vereines stat t. Von den gehal tenen Vortragen i s t h ier der
des Dr. F raas au s S tu ttgart über die wah rsche inl iche Entstehung
des B oden see’ s z u erwähnen .

A n z e i g ‘

e r f u r S c h w e i z e r i s c h e A l t e r t h um s kun d e.

(Organ der A n t i q u ar i s c h en G e s e l l s c h a f t i n Z ü r i c h .) Nr. 3.

Jul i . 1871. 8.

Sur l es hache s eu p ierre. (de Bonstet ten .) Fragment einer
etrusk i schen Vase , gefunden auf dem U etl iberg bei Z ur ich . (F .

K el l er .) F ünfbuh el zu Zol l ikon unwei t Zür ich (D er s .) In

s chri ft an einem A sch entopfe, der i n e inem gal l o-romisch en Grab

h üge l zu El l ikon (Zur ich ) gefunden wurde. (D ers .) R omisch er

Fund zu Seeb bei Bu lach . (Utz inger.) Traces des vo ie s ro

main es au p ied du Jura. (de Bon stet ten .) Les foui l les de Ché
zard . (de Mandrot.) Tours d’

ob servation et rai lway s ant ique s
dans le Jura berno is . Röm i s che Vil l a in E r

l insbach (Sol othurn). (U rech .) Monnaies suis ses et é trang é res
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t rouvées a C udrefin. (A . More l-Fat io .) Zur Geschi chte der Po

pularität des
Andenken s Karl ’ s des G rofsen in Z ürich ; neb st an

dern kul turh i st ori sch en M iscel len.

B u l l e t i n d e l a S o c i é t é p o u r l a C o n s e r v a t i o n d e s
M o n u m e n t s h i s t o r i q u e s d ’ A l s a c e. II . S érie . T . VI II .

1 . 1ivraison. Strasbourg. Imprimerie de O . Berg er
-Levraul t. 1871 . 8.

Deux hommes d ’arm es de Strasbourg 51 Bamberg
,
par M . L.

Spach . Pri se de Rheinfe lden par l e ch eva1ier Jean de Rechberg
,

par l e meme. Additam enta quaedam ad regesta imperi i , par M . X .

Mo ssmann. Note comp l émentaire sur p l usieurs membres de l a
fam i l le de G ero ldseck, par M . E rnest Lehr . Note sur l ’ancienne
généal og ie de l a famil le Roeder de D iersburg, par le meme.

N a c h r i c h t e n .

L i teratur.

N eu er sch ienene Werke.

18) G u i d e d e l ’

am a t e u r d ’
o bje t s d

’ a r t e t d e c u r i o s i t é
o u c o l l e c t i o n des m o n o g r a m m e s d e s p r i n c i p a u x
s c u l p t e u r s e n p i e r r e , m é t a l e t b o i s , d e s i v o i r i e r s ,
d e s é m a i l l e u r s , d e s a r m u r i e r s , d e s o r fé v r e s

,
d e s

m é d a i l l e u r s d u m o y e n - ag e e t d e s é p o q u e s d e
l a r e n a i s s a n c e e t d u r o c o c o p a r Dr. J. G . T h é o d o r e

G r a e s s e. Dresde 1871 . G . Schönfel d (C . A . Werner) ,
L ibraire -Ed i teur . 8 .

Im Ansch lufs an den Wegwei ser fiir L iebhaber von Porzel l an
und Töp ferarbe iten des selben Verfassers geschr ieben , b i l det auch
di eser Füh rer auf den genannten übr igen Gebieten der A l terthums

kunde
,
m i t Ausnahme der zeichnenden Künste im engeren S inne

,

einen woh lthätig en Gegen satz gegen die s on s t ub l ich e D ickl e ib ig
keit der Monog rammenlex iken. B i s au f das unten z u erwähnende
a lphabeti sche Reg i ster ganz auf dem Wege l ithograph i schen Ueber
druck s hergeste l l t , b ehande l t er j ede Numm er auf engem Raume
m i t m og l ich ster Kurze, nur sowei t , dafs der Uebergang zu umfas

senderen Werken angebahn t wird und der Name des B ü ch l ein s in
bes onderem S inne s i ch rech tfert igt . Trotz se ine s geringen Um
fangs i s t es n ich t s desto wen iger re i chhal tig und bringt ani ser
zah l reichen unbes t immbaren In it ia l en und Ze ichen etwa fünf'hundert
b ekannte Namen . E in Anhang gib t die Zeichen un d Nam en der
T o l edaner Wafl

‘

enschmiede , ein anderer die Marken , we l che au f
den Waffen des Dresdener Museums ge funden w erden

,
ein dr i t ter

end l ich e ine a lphabet i sch e L i s te der Namen von Wafl
'

enschmiedem

we l che auf Arbe i ten des 16. bi s 18. Jahrhundert s vorkommen .

19) D i e B i l d w e r k e d e s W o r m s e r D o m s von Dr . V . A .

F r a n z F a l k , Kaplan dase lb s t. Mainz . Verlag von Franz
K irchhe im . 1871. 8. 3 1 S tu.

Zunächst al s Fuhrer fti r die Be sucher des Wormser D omes

bes timmt und an die Re ihen fo l ge der D enkmäler d ie Erkl ärun g
anknupfend ,

w ie die o rt l ich e Aufs te l l ung sie erg ib t
,
h at die kle ine

Sch ri ft n ichts de sto wen iger auch fii r den n icht an Ort und Stel le
befind li ch en Kun st freund Interes se , indem s ie den g esammten B i l
derscbatz e ine s der bed eutend eren Bauwerke der Vorze i t. in ein

h eitl ich er Wei se behande l t und unter d ieser Fassung Manch es zur
Sprache br ingt , was in Werk en von we iter gehenden Tendenzen
kaum Zugang fände ,

noch auch fii r e ine aussch l ie ß l iche Bespre
chung aus re ichte . D ie Dars te l lung i s t. sch l ich t

,
abe r ers chöp fend ;

al lg eme inere Ges ich tspunkte s ind an pas senden S te ll en au fgedeck t ,

g ei eh rter Apparat in Anmerkungen unter dem Tex te mitg eth eilt .

Ein Anhang enthäl t verschieden e Beit räge, nament l ich urkundl iche
Belege zur Worm ser S tadt un d Kunstgesch ichte.

21) L e b e n s b i l d e r b e r ü h m t e r d e u t s c h e r M ä n n e r für

die Jugend und das Volk von W. B u c h u e r. Lahr (j etz t

S trafsburg ). Verlag von Mori tz S chauenburg . 12. l .
— 8.

Bud cha .

D er Versuch
,
i n b iograph i sche r Dars te l lung der Lebensverh äl t

n i s se h i s tor i sch wich t iger Männer d enen , wel che den in den al lge

m e inen Verh äl tn i s sen m i tbegrü ndeten Zusammenhang der T h atsa
chen zu verfo lgen n ich t in der Lage s ind , die Qu in te s senz der G e
sch ichte zuzu führen , i s t wiederho l t gemach t und hat g ewifs in so

wei t Berech tigung ,
al s au f d ie se We i se die im Gange der C ultur

vorzugswe i se wirkenden s i t tl ichen Mäch te am bes ten herausgehoben
und am l ebend igsten vor die Anschauung geb rach t werden kön
nen . D ie mei s ten der b i sher anges te l l ten Versuche s ind an ten
tenz iöser Behand lung des G egen s tande s ge sche itert ; dern vor l ie

g enden können wi r nach ruhmen
,
dafs er trotz der anspruch s lcfsen

Form m it. erns tern S inne und h i stori schem Takt durchg e führt i s t.
D ie b isher ersch ienenen L ie ferungen en tha l ten d ie Lebensbeschreb
bungen von A lbrech t.D ürer, Götz v on Berl ich ingen , W. A. Mozart ,

20) E i s e n a c h u n d d i e W a r t b u r g m i t i h r e n M e r kw u r

d i g k e i t e n u n d Um g e b u n g e n von H . S c h w e r d t un d
H . J ä g e r. Zwei te verbes serte Auflag e m i t Karte. E i sen
ach . Verlag v on J. Bacmeister (Baerecke

’
sch e H ofbuch h and

l ung). 8. 154 S tn .

E in dr it ter Fuhrer , der , Dank der in al len Gauen Deut sch
lands nunm ehr z ieml ich we i t g edieh eneuLocalforsch ung , An spruch
auf wi ssensch aftl ieh en Werth mach en kann . In dre i H auptab th ei
l ungen zerfal lend ,

bringt er zunäch st e ine U eb ersich t üb er Lage
und Gesch ichte der S tad t E isenach ,

g ib t die Beschre ibung des

h eutigen Ortes und eine Darl egun g seiner socialen Verh äl tn i s se .

D er zwei te The i l i s t der Wartb urg ,
der dr it te den Umgebungen

B eider gewidmet . D ie Einze l h ei ten des s o versch iedenartigen un d
fas t ub erreich en S tofles s ind gegen e inan der woh l abgewogen ,
der Zweck des Buches i s t zur Bedeu tung se ines Inhal tes in ein

rich t iges V erh äl tnil's gebrach t . Wi r erh a l ten sowoh l nach land
sch aftl ich er w ie gesch ich tl icher Se ite h in ein gut. getrofi

‘

enes

B i ld des behande l ten Gegen standes , des sen G enufs le ider durch
e inen a l l z u emphat i schen Vortrag beeintrach tig t wird . E in An
hang ste l l t e ine naturh i stori sche Sk izze der ge sch i lderten Gegen
den zusammen . An iser der Karte z ieren zwei h ubsch o Hol z schni t te
das B üch l ein .
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L . v . B eethoven J. G . Seame , Graf York , Erzherz og Kar l un d
Alexander von Humboldt . Jedem Bän dchen i st ein Porträt seines
He lden , sowie des sen Handschrift und ein charakteri st i scher Au s
spruch vorgesetz t .

22) D i e h e r v o r r a g e n d s t en K u n s t w e r k e d e r S c h a t z
k a m m e r d e s o s t e rr e i c h i s c h e n K a i s e r h a u s e s , h er
ausgegeben von Q u i r i n L e i t n e r . W ien

,
Verlag der k. k.

Ho f u. S taatsdruekerei . Imp . 2. 1 .
— 4. L i e f.

Nachdem die Kun stforschung l ängere Ze it h indurch s ich m i t
Vor li ebe dem M i t te la l ter zug ewendet hat und der Schatz , den das
se lbe un s h interlassen ,

zwar n och l ange n ich t vo l lstandig ver

öfl
‘

enth
'

eh t
,
aber doch in den Haup twerken wen igsten s von der

Forschung g ewurdig t i st , s ind es vorzugswe i se die Kunstwerke
der B enaissanceperiode ,

di e nunmehr ihre Würd igung finden . Es
bang t d ie s z um g ro fsen Thei le m i t dem Umstande zusammen , dai s
die in der Kun stwe l t s ch on lange au fgeworfene und so leiden
sch aft lich ventih

'

erte Frage über den Kunst s t i l , der fur un sere G e
g enwart der passendste und desha l b a l le in berech t igte sei , sich mehr
und mehr ihrer Lös ung nähert

,
die nun frei l ich vorläufig dah in s ich

n e igt
,
dafs in un serer Zei t , wo die h eterogensten An schauungen

auf dem G ebiete der Pol i t ik
,
der Re l igion

,
der Öfi

‘

entl ich en S it te
mit e inander r ingen

,
oder s ich neben einander vertragen

,
aueh die

Anl ehnung an verschi edene S t i l e der Vorzei t , di e d iesen S tromun
g en ent sp rechen , mehr oder m in der natürl i ch sei

,
und kaum wird

,

ohne dafs in Kul tur und Pol it ik di e e ine oder di e andere Rich
t un g im B ewu ßt se in des geme inen Volkes w ie der Geb i l deten
g le ich zei t ig herrs ch end wi rd , auch fiir die Kuns t die Frage s ich
en tsche iden

,
we l che Richtun g al l ein den Kampfpl atz behaupten

w ird . Auch hier ze igt es s ieh
,
da is n ich t die Ne igung der K ünst

l er
,
ni ch t ih r K unstbewufstsein un d ihre kü ns tleri s che U eberzeu

gung
,
s ondern di e e in fache , der R eflex ion en tbehrende Neigun g

derer , die an den Kunstwerken sieh erfreuen und erge tzen , die
s in nl i ch angereg t oder erbaut sein wol len , di e Ent sche idung in
s ich t rägt

,
und starker i s t , al s al le theoret i schen Erörterungen

tiber die wahre Au fgabe der Kunst .
D ieser Sinn des Volke s

,
der , wei l er eben mi t der ganzen

D enk und G efüh i sweise s o eng verb unden i s t , si ch gar ke ine spe

c iei l e Rechen schaft gi b t , neigt s ich nun b ei der überwiegenden
Mehrzah l der gebi l deten Klas se zur Formenwe l t der Renai s sance
h in, und in der st ädt i schen Ar ch i tektur wi e in der Möbelsch reine

rei1 in der Dekorat ion des Hauses , in den Luxusg eräth en und G e

fä fsen
,
in S chmuckwaaren u. s. w . hat s ich di e Rena is sance ein so

w ei te s Geb iet erobert
,
dafs e ine Reihe von Kün s tlern s i ch ihr wid

met. und di ese Formenwel t ei frig s tudi ert . S e i s t der Pub li ca
t ion ein we i tes Fe l d geöffnet

,
und die Forschung wie die wi ssen

sch aftli ch e Verarbei tun g des Erforsch ten und V eröfl‘

ent lich ten .v er
dank t die ser p rakti schen Se ite der K unstthätigkeit un serer Zei t An
regung wi e Material .

D ie Gol ds chmi edekuns t der R enaissaneeperiode,
'

die edel s te und
fein ste Tochter der damal igen Kun st , hat e ine Re ihe von prachtvol len
G efafsen hervorgerufen , di e th eils al s Gebrauch sgegen stände, the i le
als b loße S ch austii cke Zeugni s se des Luxus w ie der Feinhei t der
vo rn ehmen We i t j ener Zei t abgeben und heute al s Vorb i l der von
K ün st lern seh r gesuch t s ind . Be sonders s ind es ein ige fürsth'ch e
S chatzkamme rn , di e noch in grofser Zah l j ene Werke des Lux us

aufbewahrt haben . Darunter in ers ter Reih e di e des österreichi

sehen Kai serhauses , das se i t Maxim i l ian I . e ine Pfleg statte der

Künste war. D ie kostbarsten Werke j ener so uberaus re ichen
Schatzkamm er führt uns das fragl iche

,
i n L ieferungen ersche inende

Werk vor, von dem un s b i s j etz t v ier L ieferungen , j ede m i t sechs
B l attern , vorl iegt , di e in sorgfä l t iger, echt künst leri s cher Radierung
un s eine Re ihe von Me i sterwerken der Gold s chm iedekunst zeigen .

Krone , Scepter und Re ichsap fe l eroflnen die Ser ie
,
Schwerter

,

Schal en , darunter die Jamni tz er
’
sch e m i t dem Tr iumphe des Amor

,

die kostbare Lapislazul i seh ii ssel , die kai serl iche T aufseh üssei , Kan
nen in K rystal l und getr iebenem Si lber , C oeosnufs , Naut i l u s , E l
fenb ein , fol gen , und wir s in d in Ver legenhe i t z u sagen ob wir
die Prach t und den R eich th um

,
oder die künstl er i sche Feinhei t

und Vol l endung der darge s tel l ten Werke mehr bewundern s ol len .

Jeden fa l l s aber haben wi r die T reffl iehkeit der S tieh e zu bewun
dern , die uns j ene Werke m i t e iner Anschau l ichke it un d Kl arhei t
vor Augen fuhren , dai s wir unbed ingt sagen können , die D arstel
l ung und Aus s tatt ung der Publ icat ion sei eben so ged iegen pracht
v ol l und kün st l eri s ch , al s di e Werke selb s t. N ich t nur der t reff
l iche Herausgeber, der h ofi"

entli ch auch di e B i l der mi t ent sprechend
ged iegen em Text beglei ten w ird

,
verd ient den Dank der Kun st

we1t
, auch der un genannte S techer hat s ieh sol chen erworben . Vor

al lem aber sei der Dank der Kun stfreunde
,
der Kün stl er und G e

werbetreibenden , wie der Forscher Sr . Majestat dem Kaiser Franz
Joseph dargebracht , des sen Kunst s inn die Pub l icat ion ihre Entste
hung dankt , s owie dem k. k. O berstkämmereramt

,
un ter des sen

Lei tung der Herausgeber seine Arbei t dem Pub l ik um übergibt.

23) N urnb e rg
’
s R e n a i s s a n c e . Eine Reihe Aufnahmen von

Obj ectem au s dem Geb iete der Kunst und des Gewerbe s.
E in Bei trag zum S tud ium der Renai ssan ce in Deu t sch lan d.
Gezeichnet und autogräfir t von A . Ortwe in , Profes sor für
Arch i tektur a. (1. k. K unstg ewerbsehul e zu Nurnberg . Leip
zig, Verlag von E . A . Seemann , 1871 . 2 . 1 . L ief. 4 S tn.

Tex t u . 10 autografirte Tafe ln .

I s t das vorige Werk ein Prach twerk , des sen Obj ekte aus dem
Geb ie te des Luxus der hoch sten Gesel l s chaftsklas se en tn ommen

sin d , das , mit kai serl ichem Aufwande au sgestattet , zumachst wo l
den Kuns tfreunden Freude bere iten , aber seiner Kos tbarke it we
g en nur etwa durch das Med ium der B ibl i otheken den Weg zum

Kunsthandwerker finden w ird , so i s t dies zweite genannte Werk
,

das demselben Z eitbedürfnisse entsprungen i s t , vor al lem prak
t i sch ange legt . D ie ausgewähl ten Gegen stande, die ein fache, aber
doch kün st ler is che Darste l l ungswei se , der Mafsstab und die geo

m et ris che Proj ekt ion zeigen , da i s das Werk fur die Werkstät te
und den S chui saal best immt is t

,
dars es den K unstsehül er in das

Detai l der e infachen Formen e infuhren
,
dem Kunsthandwerker Mo

t ive an di e Hand geben sol l , wi e er sie heute ni ch t b l os für
Lux usgegen stände höch ster S tande , sondern fur die K rei se des

burgerl ich en Lebens verwenden kann . Da sin d ein fache T äfelun

g en, O efen ,
Kamine , Pflaster, F ul lung en, Pokale u. A .

, di e di rekt
nachgeb i l det und sel b s t fabrikmä isig herge ste l l t werden können
un d dann auf Absatz rechnen dü

_
rfen . A . E .

‘
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66) D ie Auffindung eines gro l'sen E lennth ierg eweih s und ver

sch iedener Ste inwerkzeuge im Torfmoor z u H e im e n l ac h eu b ei

B erg in der Schweiz bestä tigt die ehemal ige Exi stenz e iner P fa h l
b a u t e daselb s t . Schon fruh er wurden h ier ein kleineres B lenn
th ierg eweih s owie Top fscherben und dre ikan tige F i ab le ausg egra

b en . (Il l . Z tg .
,
N r.

67) Von M . G otz inger in B a s e l werden auf Be stel l ung M o
d e l l e v o n P fa h l b a u an s i e d e l un g e n gefert igt , wel che nach
den bezug i ieh en M itth ei lung en der Ant i quari schen Gesel l s chaft con
struiert und von Dr. F erd. Kel ler al s wi s senschaft l ich genau und
an schaul ich empfeh len sind . D ie Mode l le s ind 50 zu 40 Cen t ime
ter grofs und s tel len 5 H ü t ten auf zwei durch e ine Brücke ver

bundenen Pfah lros ten dar ; eben so s ind die Werk zeuge für Jagd,
F i sch fang, Sp innerei et c. nachgeb i l det . (Dies . , Nr.

68) D ie A u s g r a b u n g e n au f dem P e t e r s b e r g bei G o s lar
haben m eh rere Socke l der St i ftsk irche b lo fsgeleg t ; auch fan d s ich
ein Säu len schaft v on etwa 12 Fu i's Höhe ,

j edoch in der M i t te ge
5pa1ten ; der Unterbau der Ap s i s e iner Sei tenkapel le dagegen i s t
bes onder s sch ön erhal ten . E ine Se i tenwand des H auptsch ifles

zeigt rothen Ans trich . D ie An lage des Kloster s im G ro l
'

sen und
Ganzen tri t t imm er mehr zu Tag e . Bruchs tücke von Verz ierungen
aus Gyp s zei gen deu tl i che Spuren der Bema lung in Roth ,

Grun

und G o l d . (111. Z tg ., Nr.

69) Z u F r a u e n b u r g bei Unzmarkt in Ste iermark wurde un

l ängs t ein R öm e r s t e i n gefunden , des sen S ch riftreste darthun
,

da is die darau f befindl ich e Grab sch ri ft ein Römer Namen s Marcu s

aus der Fam i l ie E gronia s ich se lbst und seinen nament l ich ange
führt en Angehörigen setzte. D ieser F rauenburg er R ömerstein (der
zwe i te des Fundorte s

,
das 6 13 . Schr i ftmonument und die 43 1 . Grab

schrift der Römer in S te iermark) i st vermoge seiner s chon re in
romisch en, n ich t mehr kel t i s chen Namen und se iner grofsen ,

t ief
und gl eichmafsig gearbe i teten S ch riftzuge in das Ze ital ter der An
t omine zu setzen . D ie nach sten R ömerdenkmal er des Umkrei ses

finden sieh zu Scheiben ,
Nufsdorf , Judenb urg , Mariahof , F reiach ,

Katsch
,
Kammersdorf und Ob erwö l z. Ent scheidend hi efür i st die

al te S trafsenfuhrung au s dem Z o l lfeide (V irunum) über den Maria
h oferboden (angeb l ich Noreia) und hinau s uber S t . Lorenzen im
Pal tenth al nach We l s (O ri laba). (D ie s ., Nr.

70) E ine i tal ieni sche Ge sel l schaft , an deren Spi tze Ale s sandro
Castel lan i s teht , hat den P lan entworfen

,
die T i b e r a u s z ub a g

g e r n , um die Schät ze
,
we l che im Laufe der Jahr tau sende zufä l l ig

oder ab s i ch tl i ch im Bet te j enes S trome s versenkt l iegen ,
w ieder

zu Tage zu fördern . Jede Umwäl z ung in der ew igen S tadt hat
dem

'

F lusse ihren Trib ut gezah l t ; Statuen , D iademe mifsl iebig ier
Ka i ser wurden in das Wasser gesch leudert ; in den Zei ten der V öl
kerwanderung , wenn di e nord i schen Stämme die Stadt zu nehmen
drehten , warfen die geängst igten E inwohner o ft e inen Thei l ihrer
Habe, der n icht in die Hände des Siegers fal len sol l te ,

in die Ti
b er . Dazu mufs man rechnen , was der F lul's se lb s t bei Ueber

Verantwortli che Redaction A . E s s e n w ei n.

sc hwemmung en in sein Bet t gehol t , um die Erwartungen h och st
interes santer Funde n icht übertrieben zu finden.

(F rk. Kur .
‚ Nr.

Dr. G . K . F r o m m a n n . Dr. A . v . E y e.

Verlag der li terari sch - art i st i schen Anstal t des germanischen Museum s in Nürnberg.

S e b a l d ’
sch e Buch druckerei in Nurnberg .

71) In der S t . Johann i sk irche in H e r z o g e n b u s c h hat man

kurz l ich e ine interes sante W a n d m a l e r e i aus dem 15 . Jah rh . auf
gefunden . S ie s tel l t das Grabmal e iner vornehmen Burg erfami l ie
dar. D iese Fam i l ie

,
in die eig enthuml ich e und kostbare Tracht

j ener Zei t gekleide t , knie t vor dem Grabmal zu den F üfsen des
sterbenden E rl o sers ; aui

'

serdem zeig t das B i ld andere Pers onen
versch iedenen A l ters und Stande s

,
gei st l iche und we l t l iche. Das

Werk trägt die Jah reszah l 1444 ; die Zeichnung i s t correct , die
Malerei sehr schön

,
obgle ich die Farben stark ahg

-

eb lasst ersch ei

nen. Man vermuth et
,
der Anfertiger d ie ses Kunstwerkes sei Jan

van Aken
,
Vater des beruhmten Hieronymus von Aachen

,
oder

bes ser bekann t al s H ieronymus Bout. (Il l . Z tg .
, Nr. 1471)

72) Ein T a fe1b i l d H o l b e i n ’ s
,
das man l ängst verl oren

g laub te
,
wurde i n sehr traurigem Zustande vom P ro f. V ögel in jun.

in der Zur icher S tadtbibl ioth ek entdeckt . Le ider hat man ke inen
G esammtuberblick mehr über die Compos it ion . In Folge aufserer

Be sch äd igungen sin d nur e inze l ne Gruppen wahrnehmbar
,
von

we l chen aber j eder Zug Holbein’ s Hand verrath en sol l . D er

projectiert gewe sene Ho lbein — C ongrefs war‘ vom 1. b i s 3 . Septem
h er in Dresden versammel t . (D ies ., Nr.

73) In A u g s b u r g hat Edwin Tro i s e inen fur die Gesch i ch te
der Hol z schneidekunst und in sbes on dere die Kunstgesch ich te Augs
burgs sehr intere s santen und w ich tigen Fund g eth an. D ieser Fun d
besteht in e inem i n a c h t F a r b e n g e d r u c k t e n H o l z s c h n i t t

,

wel cher das m it Ornamenten umgebeneWappen des C ard inal s Lang
von We l lenburg , Erzbis chofs von Sal zburg , eines g ebornen Aug s
burger s

,
darste l l t. E in sol cher Hol z schn i t t in ach t Farben is t b i s

j etzt n ich t bekann t gewe sen . D er von Troi
'

s in Hun d’ s
„
Me tro

pol i s S al isburg ensis“ (1582. der Biographie des Card inal s
Lang gegen uber , aufgefundene Hol z schn it t , auf des sen Rücksei te
s ich e ine mit goth iseh en Typen gedruckte W idmung der Augs
b urger B uchdrucker S . Grimm und M . Wyrsung an den genann

ten Kirchen fü rsten befindet , g eh ort ursprüngl ich zu dem Liber

selectarum cantionum quas vulgo mutetas appe l lant , sex
,
quinque

et quatuor vo cum (au ct . Ludov ico S enfel io). Augustae V indel i

corum
,
S . G rimm ius et M . Wyrsingus. 1520. gr. F o l .“
(Petzh .

,
Anz ., Heft 8, S . 279 , nach (1 . Al lg . Z tg ., Nr.

74) P ro f. W . C amphausen in D ü sse ldorf hat j etzt sein gro l'ses
R e i t e rb i l dn i fs d e s g r o l

'

s e n K n r fu r s t en zur Auss te l l ung ge
brach t

,
we l che s der Kön ig von Preu isen al s Gegenstück zu des

Mei s ters trefi°l ich em B i l de des al ten Fr it z fur die B i l dergalerie des
kg ln. Schl os ses in Ber l in be stel l te. Es ze igt den B egründer der
p reu ß i schen Mach tstel lung am Morgen der Sch lacht bei F ehrbel
l in

,
wie er auf feurigem Bosse , den Aufmarsch se iner Truppen

musternd
,
das Schwert z ieht . Hinter dem Kurfürsten ha l t D erfi'

l inger . (I ll . Z tg .
,
Nr.



N ü rnb e r g . D as A bonnement des B lat
te s

,
w e l c h es all e Monate ersch e int , w ird

g anz jährig ang enomm en un d beträgt nach

der neuesten Postc onvent ion b ei al l enPost
ämte rn un d Buch h andl ung en D matsch lands

inc l . O esterrei ch s 3 11. 3 6 kr. im 24 fl .
-F u13

oder 2 T hl r. preufs .

F ür Frankreich ab onni ert man inStraß burg bei C . F . Schm i dt, in Pari s b ei
der deutsch en Buch h andl un g v on F .K l in ck

sieck , N r. 1 1 rue de L i ll e ,
o der b e i dem

N eue F o l ge

ORGAN S GERMANISCHEN MUSEUMS .

.N.

'

10.

Wisserisohaftliche Mittheilungen.

E ine gothi sch e Bettstatt im germanisch en Museum .

In der Sammlung von Hau smobil iar im goth ischen S ti le,
welche da s german i sche Mu seum angelegt hat , i s t beson der s
e ine Bett statt v on In teres se, die durch ih ren bedeu ten den Um
fang eben so , wie durch den R eich thum der O rnamen tik in ’ s
Auge fäl l t. S ie bes teh t au s einer i n funf h oriz on talen S t rei fen
zer legten S ti rnwan d am F ufsende, von denen ei ner m i t fen s ter
ar tigem Mafswerk durchbroch en ist, wahren d die an dern , eben so
wie die senkrech ten und horiz ontalen P fo s ten , m i t fiacheinge
schnittenem O rnamen t bedeck t s ind , einer ahnl ichen , jed och

gl a tten und n ur am ob ern Th ei le mi t e inem O rnamentstreifen

ver sehenen S t i r nwan d am K opfende , zwei m i t O rnamen t ver
z ierten Sei tenwangen und zwe i , oben die S tirnwande verb in
denden , glei ch fal l s ornamentierten Bret tern . E ine flache D ecke
i s t m i t profil ierten Le i s ten gez iert , deren Ze i chnung e inem

S terngewölbe nach geb i l det i s t . D ie v ier H aupteckpfosten s in d
mit kle inen K naufen abgesch l o ssen , d ie Ränder des Be t tes mi t
Z innen . D ie L änge der S ti rnwan d beträgt N ot.

,
d ie H ohe

des B et tes M et„ die L änge der Sei ten M e t.
S o wie die B et t s ta t t jet z t erschein t , i s t sie frei l ich s tark

res tau rier t . A l s der Verfa sser se in Amt beim M useum an tra t ,
fand er e ine An zah l T rümm er i n M ünchen l iegen ,

wo sie

sch on meh rere Jah re l agen , we i l n iemand sie zusammenzustel

len vermoch te . I n s ol chem Zus tande b efand s ich da s Werk.

Nach v iel en vergebl ichen Versuchen ,
die bes onders deshal b z u

keinem Resu ltat füh r ten ,
wei l man die D ruphstücke später z u

einer neuen Bet t sta t t i n anderer We ise zusammengefügt hat te,

Postamt in K arl sruh e ; für Eng land bei

W il l i ams N org ate ,
1 4 Henrietta-StreetCovent - G arden in London ; für N ord

Amerika be i den Postämtern Bremen undHamburg .

Al le für das german . Museum b e

s tzmmten Sendun g en auf dem W eg e desBuch h ande ls w erden durch den Commi s
s ionar der li terar.

-art i st. A nstalt de s N u

seum s, F . A . B r o c k h au s in Leipzi g , be
fördert .

A c htz ehnt er Jahrgang.

O ctober.

und jedes ein zel ne der ver z ierten Brettstucke wiederhol t von
al len Sei ten abgesagt war , 1iefs Verfa sser er s t die sämmtl ichen

Brettstucke auseinander nehmen
,
an jedes über al l , wo man sah ,

dafs es abgesagt war
,
fr isches H ol z an set zen un d ver suchte die

E rganzung der e inzel nen O rnamente Da zeigte es s ich denn
,

dars m i t z um Thei l ger ingen Ansatzen und Zwisch ensetzun

gen s i ch gröfsere a amentflachen ergaben . Al s nun diese al le
gefun den waren

,
un d es nach muh seligen Ver suchen ge l ungen

war
,
da

, wo Thei le feh l ten , die Ornamen te so herz u s tel len , dafs
sie For tset z un g der al ten R ankenbrueh stucke b i l deten , s o er

gab s ich dann seh r e infach und lei ch t auch die Gesta l t des
Ganzen . D och waren au ch h ier wieder al le v ier H amatpfosten
so m o r sch und zerb r ochen

,
eb en so fa s t al le h or iz ontalen R ah

menstii cke th eil s zersagt, th eils i n so sch lech tem Zu stande, dafs
fa s t da s ganze G erust neu herges tel l t werden mufste, woz u die
al ten Bruch stucke als Vo r lagen d ienten , die i n s t ren ger Cepie
r ung in der r i ch tigen G r o ß e ergänz t wu rden . D ie al ten S tücke
s tehen n och z um B ewei se der vol lk ommenen Genauigkei t der
n euen neben dem M öbel

,
da s wo] nach keiner Sei te h in auge

foch ten werden kann
,
und zeigt

,
dafs manchmal durch V er

ständnifs au s fa s t gan z werth losen Bruch stiicken ein gro l
“

s

artigcs Ganze i n ab s ol u ter R i ch tigkei t und G enauigkei t s ich
geben l ii fst.

D ie I-Iauptgerustth eile s in d von hartem B irnbaumholz , die

F ul lungen au s Linden und '

l
‘

aunenho lz ,
und wo ei ne E rgän

zung no th ig war , i s t s tet s d iesel be I l olzart wieder verwendet .
D ie O rnamentik i s t s o herges tel lt , dafs Linien in gl ei che Tiefe
i n da s gla t t gehobel te B rett geschni t ten s ind , wel che die Z eich
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nung b i lden , und dann der G rund auf gleiche Tiefe ausge brettes an der Sei te s ch on 85 Cm. uber dem Fu ß b oden l iegt,
h oben i st. do ch noch h och m i t Federk i ssen gefül l t zu denken ; an den

D ie v orgefundenen Trummer waren di ck m i t O elfarbe Seiten waren jedenfall s Vo rhänge. Neben dem Bet t s tanden
th eil s gran , th eils r o sa angestr ichen . Na ch En tfernung der auf jeder Seite Truh en m it gl attem O berdeckel

, die al s S itze

O elfarbe fan d es s ieh , dars der vert iefte Grund h in ter den O r D ie Bettstatt haben wi r uns , obwoh l die H ohe des Tr it t
namenten ehemal s schwar z , die R ippenlinien und s on s t ige Z eich dienten un d zuglei ch die er ste S tufe fü r den i n ’ s B et t S tei gen
nung im Innern der O rnamente mennigroth ausgefast waren . den b i ldeten , währen d da s Trittbrett an der Seite die zwei te



https://www.forgottenbooks.com/join


Anzeiger fur Kunde der deut sch en V orzei t .

men schen a der in dem v ibe. S e schrib di s se wor t an symen

brifi
°

rude henge yn em an den hal s da s es chener n ich t en
weifs : Cari a C aradencia no st ra symph onia cardulcia senffarica

an o s amo s A diuro te verm i s per patrem et fil ium et 5 . s . et

per beatum Jo(hannem) ut soi t o moriaris per ih esum christum

saluatorem n o s t rum . fiat fiat. Ame n .
(136 8 ) I tem vo r dy worme des ph erdes schrib d i ssen

br ien
"

z Sanctu s Job sedet i n sterqui l in i o vermibus scaturiens

et i lle i dem sanctu s Job sana t hunc equum cum v i r tu te dei et
cum omnip otenc i a dei tam sub it o ut possit terram tangere et

inspicere. Ame n . H ec l i ttera l igetur ad coll um equo .
I tem v o r da s b lu t der na sen . Wer czu der na sen alczu

sere b lu tet s o schrib m i t des selbin men schen b l ute irne sel ber
Ca5par mel chi or bal thasar .

(138 8 ) Von der togent der Isenhart. Eyn cru t h eifset
verbena daz ist zcu manchen dingen gut. V on dem selbien

crute saget vns m a c e r der beste mei ster der ye war t daz es

a l s o manche togent habe al s o zcincken vis der er den wach fsen.

wer dy worcz graben wel der sal des selben
’

tages gehen da
dy warez s tehen vnde sa1 dy vmme crifse m i t golde vnde m i t
s il ber vnde dar obir sp rechen eyn pater n os ter vnde eyn Ave

mar ia vnde credo in deum vud sa] Sprechen : I ch geb iete dy(r)
edele worcz verbena In n om ine patr i s et fil ij et Sp ir i tus san ct i
vnde by den zewen vnde sebenczig namen des almech (138 b)
t igen gotis vnde by den v ier engelen m i chaele gab r ie le rap
phaele Antoniele vnde by den v ier evangel isten Johanne ma
theo l uca marco daz du der cheyner cr aft i n der er den lases t
due s ies t i n myner gewal t m i t der craft vnde m it dé selbien

togenden alz d ich got geschaffen hat vede gecziret. Ame n .
D es selbien nach tes s al t u by der wurczeln l a sen legen go l t
vnde s i lber des andern tages er dy s onne vffgeh e so saltu dy

worczelen graben das du sy m it dem ysen n i cht rurest dy
sel ben wa rez wa sche m i t wine vnde l a is sie wihen an vnfser

l ieben frauwen t age worczewie.

(1 65 8 ) Vor den r othen (fieber) N em dy l o uches bletter
vnde schrib an eyns : dextra d om ini feci t virtutem 1 an daz

an der : dextra d om ini exal tauit me An da s d ri tte : dext ra.
d om i n i fec i t virtutem vnde der s ieche sa1 sie nuehtern es se.

A dder schrib an eyn ob la ten febrem omn i l aude colenda
an der andern 0 langworem sanitati et gaudijs asscriben

dum 1 An der dri tten -

i max 1
'

pax -

i dy sal der s ieche dry
morgen nuch tern essin e tc.

(186 b) Vo r al lerhande gi cht. D u sal t nemen win s vnde
wa s ser s i n der ma se alz man i n den kel ch gaset . daz sal tu
nemen i n eynen s chonen becher vnde sa1t eyn crutze dar ober

thun vnde sa l t sp rechen : C onsummatum est vnde sal t es al s o
teyleu daz du dry truncke darufs machs t vud sa1t den er sten
than i n derne namen des vater s , den andern i n dem namen

des sous , den dr i t ten in dem namen des h eyl igen gei s tes , da
mete sal t u es vfstrincken vnde spr ich : precor Jh esu chr i s te
I ch A nel b sp reche di s se wor t herre ih esu ch r i s te I ch
bethe di ch durch dynen h eyl igen t o d , Maria muter ich bete

di ch dorch dyne barmehertzigkeit daz der kalden gich t , der
bey sen gich t , der zcetternen gi ch t , der beben den gicht , der
b l u tenden gich t al so leyt sie (187 8 ) zcu mynem l ibe A l so dem
tufele was da mar i a vnserm (mzsers) her rn genas . All e tage saltu
sp rechen funff pater n o s ter vnde funfi

’

Aue mari a i n der cre der
hei l igen mar ter vnsers hern sa1tu es hal den dy wile da lebist

al le tage zcu sprechene daz gebete al s o vo rne geschriben s ted.

D u sal t n i ch t trincken dan zen eynem male des endarfl
'

stn

ni cht me vnde sal t ou ch keyne buse dar vo r than .
(1 9 1 8) B .ene d i cc i o.

-

f R ex qui regnas 1 in tr1mtate 1
me derel inquas c orpu s meum inim1ms mei s in p otesta te 1
Agmon

-
' Agri a consamentana 1 ibiridis ib1r1da. 1 e tc.

(222 8 ) C on i urac i o.

Ich Beswere a lle w
_

ofi°en gu t
m i t des he i l igen cristus b lut
des hei l igen cr i st i s adem
daz sy er stechen vnde er sni den l asen
'

vnde s in t al so gu t
keyn mynem fleisch vnde mynem bl u t
Al so myner frouwen sen te mar ian i r sweirs wa s
D a sie des hei l i gen cristes gena s .
D es hei l i gen cristes b l u t
daz an dem spere nyder wu t
geseyne myn fleisch vnde myn bl u t
der hei l ige cr i s t stiefs syne raten
in den Jordau daz der Jordan weder stun t.
A l s o mu ssen al le wofi“

en h o se vnde (222 b) gut

vermiden myn fleisch vnde b l ut
daz ye gesmedt war t
s i n t der h eyl ige cr i s t geb oren war t
Ane daz myne a l leyne

daz m u sse snide(n) fleisch vnde gebeyne

wan daz komenet vfs myner haut
s o sie es zen den an dern geczal t

des h elffe m i r der hei l ige got
der an dem crutze Iei t den b i t tern tod . AMEN .

(Pergamen t -Um sch lag . 16. Ihd .) Wenn eyn haws bren t
so sp r ich

Ich beschwere di ch fewers gl u t
Beym hei l i gen Ch r is tu s b l ut
D as du s tyl te steh est

V ud ni ch t weyter gehes t
D as beltie mi r des man ze (feh l t)
der den

'

vnschuldigen t o d t am crew(tze

In n om ine p . et f. sp i . amen .

S e eynem seyne natur gen ommen wir t von ho sen 1ewten
vud weyhern der truncke nesselsamen in weyn s o gewindt er

seyne natu r wi der .
Ueb er die Ar ten der Zauberei findet s ich in dem God .

char t . V ratisl . 1V . ect. 9 . (circa 1432) bei Gelegenhei t der
Erkl är ung der zehn Geb ote :
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F 0] . 95 C i rca ho c mandatum p otes inquirere : fecisti
incantaciones

Speci a l i am ore et priuato

am ore nel delectacione

ctionibus H erbarum fructuum ad p redi

cendum futura

N e al iquis possit al iquam c og
mescere carnal iter

Contr a infirmitates oculorum,

dencium e tc .

C oniurationibus Rerum amissione ut in gl adi o

vel i n specul o
O blacionibus Honore et diuicijs

S orti legijs ut s olet fieri i n festo Math ie.

C rismate O ssibus mortuornm

Gum Co rp o re Chr i st i I n C o st a a s ine
Alijs sacramentis C rinibus nel serpentibus.

B r e s l a u .
A l w i n S c h u l t z .

Lateini sch e R eime des

In der oft schon erwabnten Muuch ener Hand schr i ft 641
folgt auf da s S p . 263 mitgeth eilte L ied unter ver sch iedenen
Sprüchen f. 48 fol gende G rab sch r i ft :

T e qui transieris, impl oro mei memoreris.

Porrige defuncto, quo d porrigeris (s ic) m ich i vivo .
Carus v ivent i , non subtrahe te morienti .

H eydelberge cum sancto spi r it u .

S um quod eris
,
quod es ip se fu i , p r o me precor o ra .

E s i s t unkla r
,
wel che der beiden In sch r iften der H ei l i gen

geistkirch e i n H ei de l berg gebe r t ; i n der darüber vorhandene
'

n

Samm lung von Mel ch i o r Adam fan d ich sie n ich t . Dann n och
d iese

P r i m a s i n a g o n e.

T errarn terra tegat, demon peccata resumat,

Mundu s res habes t , sp i r i tus a l ta petat .
D iesel ben Ver se s tehen bei Wrigh t an d H ailiwell

, Rel i

quiae antiquae I , 260 mit einer erbaul i chen engl i s chen G l o sse
des 15 . Jahrh undert s , ohne personl iche B ez iehung . S ie wer

den al lgemei n verb re itet gewesen se in ; h ier aber werden sie

dem in neuerer Zei t s o v iel besp roch enen Pr imus zugesch rie

ben ; w i r sehen ihn vor un s , wie er in erbaul icher S t immung
dem Tod en tgegen g eht . Man ha t nun wol l ängs t darauf ver
z ich tet, i hn als ei ne bes t immte Person z u deu ten , s ondern v ie l
meh r e inen C o l lectivbegriti vag ierender D ich ter dar in erkann t .

In der vor . N r.
,
S p. 265 ,

v . 62 i s t. dum“ s tatt „tum
“ zu

Femina va s demonum,
fetens r o sa, dul ce venenum .

Pul lere s i quer i s mul ieres, decipieris .

S i da s
,
al ludunt ; s i n on das , cal ce retrudunt.

Fem ina p recl ara fac ie qua s i pes ti s amara ,
E t qua s i fermentum corrumpit co r sapientum.

Femina fon s fel l i s , quamvis det ba s i a mel l i s .
P ul *ch ra quamvis pel l i s , est men s tumen plena procel lis.

P one t ib i frenum ,
fugia s mul iebre venenum ,

Nam san ie plenum va s est quod cern i s amenum.

Femina corpu s, opes , an imam , v im , l um i na , voces ,
Pol luit, annich ilat, nees t, eripi t, orbat

,
acerbat.

E rgo cave
,
me t u prave cap iaris ab i l l a .

In eigenthuml ich er We ise findet s i ch der Au sdru ck bei Mat

than s von V endöme i n dern Ver s (H is t o i re l i tt. de l a France
22

,

Parrsros matu r o gradum ; mih i dul ci s al umna
Temp ore primatus, Aurel ianis, ave.

Wie es schein t , bezei chnet er dam i t sei ne T hätigkeit a l s
Leh rer der G ramma tik und P oet ik i n O rl é an s , un d es i s t au f
fallend , dafs wen ig spater , um die M it te des 1 3 . Jahrhun

derts, Richar d von F ourn ival , Kanz ler der K i r che von Am ien s
in seiner Bibl ionomia al s Ver fa sser eines Gedi chts über den
tr ojan i schen Kr ieg den Pr ima s von O rl é an s nennt (lo c . c it . 2 3

,

I n der neuen Au sgabe des G l o s sar s von D u G ange finde

i ch für d iesen Sprachgeb rauch nu r eine S tel le au s den S tatu
ten der K i r che z u T ou1 von 1497 , worin Chori magis ter
et duo pr imates schölarum“ vork ommen .

H ierauf folgt e iner der nur zu haufigen ungalan ten E r
gü sse über die Weiber , wel che wol in sch limmen Er fah rungen
der Ver fa sser begr ündet sei n mo ch ten und z u den leich tferti

gen L iebes l iedern ih rer Jugend al s b i ttere F r uch t den Gegen
sat z bi l den U ebrigens sind es eigent li ch nur zusammenge

reih te S pruch e ,
we lche einzel n von Mun d z u M und giengen

und dadurch met r isch arg z uger ich tet s in d . Z ur Charak ter is t ik
der Zei t und d ieser Ar t von Spruch d ich tung gl aube i ch doch
auch d ieses S tück mittheilen zu so l len

D e mu l i er i bu s.

Adam
,
S ampsonem,

L oth
,
David

,
regem ‘) S alomonem

Fem i na decepit : qui s m o de t utu s cr i t ?

1

) D es Verses wegen ware e t zu setzen . Im a l ten Anzeige r
3 , 293 g ib t Mono von e inem Buch erdeckel die Verse

Dan
' t S alam o nem ,

Loth s imu l et S ampsonem
D ecepit mul ier, q ui s mode tutus erit ?

S i t t ibi consul tum ,
muli erum spernere vu ltum.

Z u verg l e ichen i s t die wei tere Aus führung im Anz . v . 1870,

S p . 1 1 , we l che s ich m i t v ie len Abweichungen aueh bei F ei fal ik in

den S itzungsberich ten der Wiener Akadem ie 36 , 163 findet.
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Femi na deceptos sap ientes reddit inept o s .
Fem ina mor s iuvenum,

nam fer t sub mel le venenum .

Femina. c o r da senum necat infundendo venenum .

Femi na, tu iuras, sed non periuria curas .
Fem in a dumque videt quem possit fall ere, ridet.

Femina tun c gau det , dam perficit omne qu od audet.
Fem in a ditatur, cum prespiteris dominatur ;

Femi n a prelati s adim in nomen probitatis.
Fem ina bel la ger it, v ix pac i s feder a querit.
Femina dum plorat, lacrimarum fr aude laborat.

Fem ina , te quare mu l t i nequeunt saciare ?

Femi na p r o do te nummorum dic it : ame te.
Femina rare b ona, quia ter mutatur i n ho ra.
F emine donare ces sa : cessabit amare.

Femi na ditavit baratrum, sed n on saciavit.

Femi na , nul l us i ta gl ad iu s nocet ut tua v i ta .
Femina dam plorat, Iacrimis in i que laborat :

Fem in a dum plorat, vi rum superare laborat.
Pallere, nere, fiere, deu s statui t i n mu l iere.

D um mul ier plorat, et r u s t i cus ebrius o rat,
E t lusor iurat, h ie nul l a devocio durat.
S cribitur i n p ort i s meritrix et (1. meretricis) i anna mort is .
D iese Verse , deren metr i sche Mon str o s ität th eilweise ih

rem son st i gen Gehal t en tspr i cht , er innern an e ine ähnl iche Zu
sammenstellung der S terzinger Hand schri ft , wovon Z ingerle i n
den S i t z ungsber ichten der Wiener Akad. 54

,
3 12 den Anfang

mi tgeth eil t hat. Man darf d abei n icht verges sen , au f wel che
Art weibl i cher Gesell s chaft die Verfas ser s ol cher S chmahverse
sei t der s t rengen D urchführung der Ehel o s i gkei t beschrankt
waren , und wir d s ich dann n ich t wun dern , dars die zum Thei l
rech t ar t igen L iebes l ieder al le au ssch l ie ß l i ch s innl icher Natur
sind, währen d über al l zer s t reu t auf leeren B l attern der H and
schr i ften und E inbande s i ch S pruch e der ob igen A r t vorfinden
un d Aeufserungen wie die i n un serm Manu s cr ip t fo lgende :

N oscere s i quer is , quantum sei at ar s mul ieris,
Que t ib i d ic o n ota , quidquid fac i t ar s t ib i to ta .
Ar s erns t clerum , sed destruit ar s mulierum.

C onfundit c ler um gul a , ludus (et) ar s mul ierum.

Ar s Margarete n im i s est m irab i le rete.

C ui pl acet ar s H il de, sub ito confundi tur i 11e,

E t l u i t in fine
,
quem decipit a r s Kather ine.

Mu1tos confundis , o fetens ar s K ünigundis.
D ecipit ar s Jütte te , s i residebit apu d te.

F all ax ar s C l are p rop ter dare querit amare.

Ach wa s im lei d is t
,
quem decipit ar s Adelheidis.

Ar s Math ildarum“
) subtil ior est al iarum.

Ar s male G erdrudis h om in i s instructio r ud is .
E l i zabet h ven ter semper supponit l ibenter.

Petrisse cunnu s veh idus (sic) est atque p r ofundus .
Plural em numerum semper querit ars mulierum.

machill arum co d.

Im E ingang etwas erweiter t
,
h in und wieder abwe ichend

und nach dem A l phabet dur ch v iel mehr Namen du rchgefüh rt
,

findet s ich d iese saubere P oes ie auch im G od. Lub e c. 152 ,

fol . 236 ; doch genugt es , auf d iese Spur wei ter Verb rei tung
h inzuwei sen : die Ver se sel b st wir d man uns gern er l a ssen.

H e i de l b e r g. W a t t enb a c h .

Zur Laurea sanctorum und dem C i siojanus.

In den Nummern 8 — 10 des vo rigen Jah rgangs dieser
Zeit schr i ft verofi

‘

entli ch te ich eine Samm l ung der l ateini schen
Kalendergedi chte

,
die unter dem Namen C isiojanus zu sammen

gefafst wer den , i ndem ich glei chzei t i g ein no ch ungedrucktes,
l ängeres Kalendergedi cht , die Laurea san cto r um H ugo ’ s von
T r imberg , zum Abdr uck b rachte. D ie Hand schr ift

,
au s der

i ch sch opfte , hatte m i r sel b st nicht vo rgelegen ; ich war auch
über zeugt

, dars es bes sere geh e ; aber denn och glaub te ich den
Abdruck un ternehmen zu mü s sen , um die Aufmerksamkei t auf
dieses Ged ich t zu lenken und etwaige Textverbesserungen h er
beizufuhren. Letztere H offnung i st von Laten dorf in Nr. 3

d ieses Jahrgangs erfül l t, wenn au ch ni cht , wie i ch hoffte , auf

G r und einer b es seren Hands chr ift . Von dem P fade der phil o
l ogischen C onjectur aber hatte ich m ich ab s ichtl ich ferne gehal
te n . Chroniken und Urk unden zei gen, dafs die grammat ikal i schen
Kenn tn i sse des M i ttel a lter s m i t der Ph i l o l ogie v iel fach auf ge
spanntem F u l"se s tehen ; und wenn man auch von e inem s o ge
b i l deten Gei stl ichen

, wie Hugo v on T r imberg en tsch ieden ge
wesen sei n mu ß

, etwa s bes seres al s Mön chs 'latein erwar ten
kann; so s ch ien m i r d och gerathener , einer besseren Hand
s chr i ft die E n t scheidung dar über zu l as sen

,
wie vi el d er Bar

barismen auf H ugo ’ s U nkenntnifs des classisch en S prach ge

brauchs
, wie v iel a uf die D ummhe i t des Ab schreiber s zu s ch ie

ben s ind. Nur da s ab sol u t Unver ständl iche, wa s i ch von vorn
herei n dem S ch rei ber z usch rei ben konn te, su ch te ich zu emend ieren.

Inzwi schen i s t es m i r gel ungen , e ine en t sch ieden bes sere
H andschr i ft zu col lationieren

,
und es freut m i ch , eonstatieren zu

k önnen
,
dafs h ier durch der grofste Thei l meiner , wie auch der

Latendorf
’

sch en meis t au ch m i r bewufsten Emendat i o
nen al s r i ch t ig bestatigt werden . Ohne m i ch in weitläufigen

E r l äuterungen zu ver l ieren , führe ich ei nfach
_

die C orrecturen

des Textes , wie sie s ich au s der neuen Hand schr i ft ergeben ,

an. D a es nu r auf einen e in igerma ß en lesbaren Text an

kommt
,
habe i ch al les for t gel as sen , wa s meh r ei ne an dere

Lesar t
,
a l s eine unbedi ngte T extesverbesserung genann t wer

den kann .
V . 4 . bravium; G l o s se : praemium cursim. 6. rudem.

28. sen denseta. 30. l imen t . 33 . N e corrodat. 34 . S en sc in
t i l l a s ventil et 1ivoris de cam in o . 35 . P oet ica . 41 . C rebrior.

58. reboemus. 60. l u i s . 66 . augma ; G l o sse : augmentacio (do ch
wo b leib t das 75 . ut famu lu s . 92 . bitemus. 96.

ne Spurca viti i n os. 99 . o r e t. 101 . s or te Math ia s . 102 . sit
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B earbei t ungen des C isiojanus , von denen die eine , der M e

lanchth on
’

sch en folgend , den H exameter beibeh iel t , die andere
aber

,
der G raphäisehen Man ier s ich z unei gen d , eine zwanglo

sere metr ische Form annimm t . D ie zwei er s ten Monate der

bei den C isiojane theil e ich zur P r obe m it :
I . S cindi tnr

,
i n de Magis col itur p uer ortus Jesu s

Priséa da t Agneti cum Paul o munera Jan i .
Bi ne Mar iam sese purgat gnatumque tenel l um
S ub tempu s vern um sedem Petr o Ma th i a ap ta.

II . C aeditur p uer magu s quem supplex aderat,
Fel ix est An t on iu s, Agnes sub it ,
Paul u s fulm ina cad i t .
S e purgat v i rgo de m ore,
Exord ia grat i ver is
Promittit laeto Petr o
Math ia s laetus.
D ie üb rigen 7 neuen C isiojane s i n d , wie schon bemerkt,

Abarten der i n exten so mi t al l en Lesarten mitgeth ei lteh R e

daction : C i siojanus epi e tc. I ch werde daher zur V ervoll stän

digung der Lesartensammlung die Abwei chungen auch dieser
7 C isiojane un ten mitth eilen.

18. G am. i n einem deutschen hand sch r i ftl i chen Kalender
des Johannes v on Gmunden von 1439 . (G e rm. Mus. Qu.

1 9 . W i e n . C omputu s n ovu s et eccles ia st i cu s (V iennae 1 512
und fo lgende Jah re). Nachgedru ck t Leip z ig 15 17.

20. K r a k. C omputu s n om s et eccles ia s t icus (Oracov.

1 514 un d

2 1 . A nt w. C omputu s vul gar i s (Antwerp .

22 . S umm. S ummarius computu s . S . a. et 1.

2 3 . N mb . D i u rn al e h orarum secundum ordinem brev i a
ri i . eco] . Numburgensis. (N urnb. G eo . S tuch s 1492

,
22 . 8ep t.)

2 4 . C o mm. Computu s cum C omm en to . S . a. et 1.

2 5. M a n . C omputu s manualis mag . Aniani . S . a. et

L et z tere bei den , deren Fes te ents ch ieden auf den C i sterc ien
serorden h inwei sen , enthal ten m eh rere m i r unerk l är l iche Festes
angaben . Ihre Abwei chung v on der gewohniichen Form i s t
b edeu ten d , ob sch on sie dem Drucke naeh

,
glei ch den ubrigen,

dem Anfange des 16 . Jahrhun dert s ents tammen . E s mögen
nun die Abwe i ch ungen unter B enu tz ung der oben für die ver.

schi edenen R edactionen gewah lten Abkürz ungen folge n .

J a nu a r . Ep Val Erhard Wien. Ep i Erhard G um.

S ib i G u i l di cat H il F e Mau Mar An . Comm. Man. Marcel S umm

Pri sca S eb Summ. Paul us Jul que V alerus Comm. Paulus Jul

K a V al erus Man.

Veran tw ort l i ch e Redact ion : A . E s s e n w e i n .

D r. H . G r o t ef end.

(M i t e iner B e i l age.)

D r . G . K . F r o m m a n n . Dr. A . v . E y e.

Verl ag der l i terari sch - artisti seh en An s tal t des german is ch en Mu seum s in Nurnberg .

G edruckt bei U . E . S c h a l d in N urnb erg .

F e b ru a r . Agath F ebruo C omm. Man. t u Petrum Math
ven i t inde Comm. Man.

M a r z . Mam i Kun G arn. Wi en. Al ba Mar(inus) offici Tho
decoratur Gregorian o C omm. Man. Mart ins officio decoratur G re
gor io Gyr Summ.

A p r i l . Ag(ape) E gyp Ambro su C omm. Man. S aneti q1ioque
G e Mareique. Wien.

M a i . Ph i l Sig G arn. Krak. Wien. S umm. Johan S tan i s
Krak. Summ .

_
Ep i Pan Antw . Cr i s Pe G anz. Wi en. Cr i s Can

Bres l. 3 . (abwez
'

ch e
'

nd von 1 und 2) Cri s Pan Krak. Antm. Summ. Nmb.

Ph il ip Crux Qui(riarus) For Johan ao N icola Ma1us dat
, H oeque

dat Ivo sacer s imul U r August G er Ep i Pe Comm. Man.

J u n i . Nic Mar -Eras C am. Wien. Nmb. Bo Vin dat jnn Pr imi
Ba C er Anton Krak. Summ. (mi t Pater An ton) V itique Marcel l u s
G um. Proth as Alb Acha Johan Wien. N i Mar j un i habet ce
l ebria Barnab apost o l , C ir quoque Gerva Leu(tfr idus) Paul i Jo E l

Joque Le Pe Pau. Comm. Man.

J u l i . Jul Proces P
°

r000pi K rak. Fra ben Mar. He inri Apost
AI Wien. Nmb. Jacob i Pau F el C am. Jacobique F ei Antw.

Jac An Mar Pan S im Wien. Le(oerem) Pro ce Mar(tini transl.) t ib i
Thoma. T h e(ophanus) S ep Bene T u(rz'anus) C a(ssianus) V edasti , Ar
nul Mar(garelha) V ic(tar) Magda Chri Ja Mar T rans(latio K aro lz

'

A Mar(tha) Ah G er Comm. Man. Ja An C hri sque Mar Abdon Nmb.
A u g u s t . Pro Do S i x Do Krak. Summ. F roth Os S ix Af

G am. Wien. Nmb.
°

H ippol G um. S umpcio Ag S ebal di G arn.

S umpcio Aga Bernar Wien. Pe S te S teph Augus t S ix Donat
R o Lau Co(rona domini) T ib H ippo l , S umpcio vi rgin i s et Timo Bar
Ludov ic A Johanni s Comm. Man.

S ep t em b e r . G or. Kun . Nmb. Pro Jaoin K rak. Garn. Nmb.

et S ta Wen Krak. Maur i Rup er V ir Dam Wi en. E g An God
t ib i dat do s Nata Maria Ma(ternus) Crux san c ‚ S ep Lambert i post
Matthe i s ib i se Dam i Mich Je . C omm. Man.

O c t o b e r . R em i Leo Gum. (Remi auf den. 1 . O ct.) Arteque

C a] H ed Krak. Nmb. Androque Cal i x Antw. Arte Col Cal ix
Wien. Unde Seve Crisp ine S imon is Wo l f G arn. Und Sever i
C hrisanti S imon i s 1 Vo l f Wien. R e Le Fran c Au(rea) dat F i Mar
et D ie Qu i que Je Cal ix

, O oto Lu Ja C a(pras ius) M i l
M e S e Ma Lupus et S imo Lu(oanus) Qu in Man Comm. (mi t
B e Le dat Franc E u(tz

'

ch ius) F i wodurch Fran c r ich tig ges tel l t ist).

N o v em b e r . Briccius O th . Wien. Post 00 C am. Cr i s
Kath Conrad i S at An Wi en. Omn e Mar(z

'

anus) et C la(manus) Leo
Co[ro] Mär Mart Gun Mat lege , V irgin i s E l sancte Le O le S e

K a Martins ac An Comm. Man. El i Pre(senta tio Ma r ie) Nmb.

D e c em b e r . E l i dat.R e1i N ic Sa(bina s) Mar i Me(lch iades)
Gent i Lucia, fes ta decembris T h oque co l it Nat S te Jo pn Tho
me S i l C omm Man (m i t Jo In).

B r e s l a u .
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Chronik des germanischen Museums.

N u r n b e r g , den 15 . October 1871 .

Am 28. un d 29 . September tagte un ter dem Vors i tze des I . D i
rektors A . E ssenwein di e J a h r e s v e r s a m m l u n g des V erwa ltung s
aus schu s ses des german i schen Museums . Ersch i enen waren aufser den
N iirnberg er M itgli edern die Herren P ro f. Dr. \V attenbaeh au s He ide l
b erg , . g eh . Archi vrath Dr . G rotefend au s Hannover, Dr . Schul tz au s
B res lau

,
Arch ivar und D omänenrath F rhr . v . Löflel h o l z au s 1 Va l ler

stein
,
di e Univers i tät sprofe s s oren v . Baumer und Gengler aus E r

langen
,
Dr. Adam aus U lm

,
H ofrath Dr . F ick ler au s Mannheim ,

Dr . Ern st Fors ter au s München , F rhr . v. Ledebur , D irektor der
k. Kunstkammer , aus Berl in un d der Grunder der An stal t

,
F rh r.

v . Aufse l
'

s in K rel'sbronn. Durch Stel l vertreter beth ei l igten s ich an
den Ab s timmungen D irektor Dr . Lindenschmitt aus Ma inz

,
P ro f.

Mersmann aus Ber l in , R eg .
-Rath Dr . v . Karaj an au s “Heu , Öh erbibl io

th ekar Föring er und D irektor Dr. v . Hefn er-A l teneek au s München ,
Pro f. Dr . E . aus

’

m Weerth au s Bonn
,
O berstudiénrath Dr . H al

'

sl er

aus U lm
,
die personl ich zu ersch einen verh indert waren .

Al s erster G egenstand der Verhandlung war die Frage aufg e

worfen worden , oh der V erwal tung sausschufs es fiir zweckmä ß ig
und erfo l gversprechen d hal te , da is das Museum s i ch der vom Gr ün
der der Ansta l t

,
Freiherrn v . Ani sefs

,
au sgehenden Ag itat ion an

sch l ießen so l le, die dah in ziel t , das Museum in e ine deut sche Reich s
an sta l t zu verwandel n . D iese Frage wurde m i t a l len St immen g e
gen die des G runders verne int , da bei der j etz igen Organ i sat ion
des Re iches der Raum vol l st ändi g feh le

,
ein Reich smuseum einzu

ordnen
,
und da die Bundesbehörden selb s t eine s ol che E inre ihung

n icht zu wünschen sch ienen , d ie wo ] nur etwa durch eine Agi ta
t ion im Re ich stage zu bewi rk en ware, deren Erfo lg ab er doch noch
frag l ich sei

,
we il se lb s t bei Annahm e eines sol ch en Antrages im

Rei ch stage die Sankt ion des B esch lus ses d urch den Bund esrath
zwei fe lhaft ers che ine . D ie j e tz ige fre ie , durch k eine bureaukrati
s che B evo rmundung geh inderte Se l b s tver wa l tung un ter einem von
Männern der Wi s senschaft au s al len deut schen Gauen geb i ldeten
V erwal tungsaussch usse hab e n ich t w en ig zum Emporb i ii h en der An
stal t beigetragen

,
w ie auch das person lieh e In tere s se , das s o v ie l e

Tausende in ganz D eut sch land an der Anstal t nehmen , nie e iner
S t a a t s an sta l t zugewende t worden wäre

,
s ondern nur der fr e i e n

An stal t entgegengebracht we rden k önne ,
zu deren E rb lnh en s o

V iele '

persönl ich ihr Scherf'le in beigetragen haben . Auch sch on
die Rü ck s ich t au f O es terre ich

,
des sen Regierung und deu tsche Be

völkerung s ich eben so warm a l s andere lange Ze i t um das Museum
verdient gemacht habe, und w o s ich n och heu te so warme Freunde
des Museums befi nden , müsse das Verme iden e ine s Schri ttes em

pfeh len ,
der dort a l s e ine Art Aussch l ie fsung gedeute t w erden

könnte . Fe rner sei die T hatsach e zu be tonen
,
dafs s ich das N u

seum be i se ine r G rundung unter den Schutz der bayeri schen Reg ie
rung und G ese tze a ls e ine g esammtdeutsch e S tiftung zu Unter
rich tszw ecken ges tel l t , dafs dam i t die bayer . Reg ierung a l len S tir
tern (al so a l len denen , we l che Be i träge lei s ten) gegenuber die E in

halt ung des S tiftung szw
-

eckes garant iert habe
, eine s ol che Frage

m i th in gar n icht ge l ö st werden konne , ohne da i s auch die baye
r i sche Regierung geneigt sei , di ese Kurate l fiir die E inha l tung der
St i ftung an Andere zu überwei sen und se l b s t die S chri t te zu thun

,

.we l ch e sie in die Lage se tzen wurden
,
die Pflich ten

,
die ihr ob l ie

g en , anderwei t zu iib é rtrag en. S chl ie ß l ich müs se die Rücks icht
darauf , da i s S e. Maj. der Kön ig von Bayern , abgesehen von dem
s taat l ichen Schutze, das personl ich e Protektorat übernommen habe,
wel ches s o dankbar angenommen wurde und der An sta l t s o rei

chen Segen brach te, j eden Wunsch nach einer A enderung der V er
h ältn isse aussch li eß en .

D ie Prü fung der Verwal t un g , des Zustandes der Sammlungen
und des Standes der Pub l ikat ionen ergab ein sehr gün st iges R e
sul tat . D ie bedeutende Erwe i terung , die s ich vol l z iehende sys te
matisch e A enderung a l ler Abth e ilung en , die bes sere Aufstel l ung
v ie ler Gegen stände fan d Anerkennung .

S odann wurden die nach sten Aufgaben besp rochen und fest
ges te l l t , die s ich aus der j etzigen Lage ergeben

,
zugle ich auch in

der Vorauss icht e iner entsprechenden Vermehrun g der M i tte l nam
hafte Summen z ur T i lgung von Schu lden , zu Pub l ikat ionen w ie zu
Ankäu fen sowoh l bes t immter G egen stände al s so l cher, die im Laufe
des Jah res e twa dem D irektor ium angeboten werden , ang ewi e

sen. Un ter den Aufgaben
,
die ge s tel l t wurden

,
s teh t die Ueber

tragun g des Kreuzganges und anderer in tere s santer Loka l i täten des
zum Abh ruch e kommenden August inerk l os ters in Nü rnberg und
deren Wiederaufbau im germanischen Museum an der Sp i tze

,
wo

durch das Museum n ich t n ur e inen Akt der Piet ät erfü l l t
,
sondern

auch e ine ganz angemes sene Erweiterung seiner bere it s zu enge
werdenden R auml iehke iten erhäl t. B esonders wurde dabei auch
in ’ s Auge g efafst , da i s die in j üng ster Zeit angelegte K o stümsamm

l ung nunmehr z ur Aufste l lung kommen kenne. A l s weitere Auf
g abe wurde die fortgese tzte Herste l l ung von Abgüssen h ervorra
gender S cu lp turwerke , besonders des 13 . und 14. Jhdts.

,
dern D i

rektorium aufge tragen .

In den V erwal tung sausschufs wurden P ro f. Dr. \V aitz in G ot
t ingen und der Bez irksg erich tsdirektor a . D . Frhr. v. We l ser in
Nurnberg gewähl t ; eben so wurde der G eleh rtenaussch ufs durch eine
gro ise Zah l von M i tg l iedern vermehrt

,
nachdem in den l etzten

Jah ren d ieser Ausschufs durch Tod und Austri t t s o manche Lü cke
erha l ten hatte , ohne dafs sol che durch Neuwah len ausgeg l ichen
worden wären .

Un ser G ubenverzeich ni fs zeigt w ieder eine Re ihe von G eldbei
tragen , we l che für die Bankasse ,

und darun ter eine Anzah l , die
specie l l fii r die 1

'

ebertrag ung des Augu st inerk losters bes timmt s ind .

A l s E rg anzung zu den in N r. 4 ds . Jh g s . gebrachten Pfleg
sch aftsverii nderung en haben wi r Folgende s zu berich ten :
N e u e P f l e g s c h a i

‘

t e n wurden errich te t in D i n k e l s b u h l .
Pfleg er : Carl v . Ü e lhafen , k. Asse ssor, s . 1 . Oktober d . J. M e t z .
Pfleg er : Dr . Kar l [fibe leisen, Batai l lousarzt , s . 1 . Aug . (1. J . R o
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t h enb u rg a/T aub er. Pfleger : G . G räf
,
Z eichnenl ehrer an der k.

G ewerbsch ul e , S . 5. S eptbr. d . J.

Al s zwei ter Pfleger wurde aufgeste l l t in A u g s b u r g : Dr.
Chri s t ian Meyer , Stadtarch ivar , s . 22 . Ap ri l d. J. B e r l i n : Carl
U lrici , Kau fmann , 5 . 14 . Ma i (1. J.

Fol gende Pfieg sch aften w urden neu besetz t
A n n w e i l e r . Pfleg er : G . W . Faber

,
Predig amtscanditat , s.

23 . Apri l d . J. B a u t z e n . Pfleg er : Dr. phi l . C . C hr. Schubart
,

G ymnasialoberl eh rer. B e i l n g r i e s . Pfleg er : Wi lh . F i scher
,
k. Be

z irksamtmann
,
s . 3 . S eptbr. d . J. D ü s s e l d o r f. Pfleger : Strau

ven
,
Notar

,
s . 22 . März d. J. E i n b e c k . Pfleg er : Dr. ph i l . Aug .

Jördens , Lehrer, 5 . 10. Mai (1. J . J e n a . Pfleg er : E . Frommann
,

Buchhänd ler , s . 9 . Mai (1. J. K i t z i n g e n . Pfleger : Em i l Dan ie l
Mets ch Weinh andier , s . 1 . S eptbr. d. J. K r o n s t a d t . Pfleg er :

Ludwig K orodi, G ymnas iai l eh rer, s . 1 . Apr i l d. J. M a i n z . Pfle

g er : Dr . Bockenhe imer, g ro fsh . Bez .
-G er.

-Rath
,
s . 24. Januar d. J.

N a u m b u r g a. S . Pfleg er : Otto Sute r , Gerich tsas ses s or a . D .
, s .

24 . A ug . d . J. R a v e n s b u r g . Pfleger : Dr . Franz Sauter , s . 6 .

Apri l d . J . S c h o r n d o r f. Pfleg er : J. F . Ve i l , Kaufmann , s . 2 ,

Mai d . J . S c h w e i n s p o i n t . Pfleg er : Herrn . Mayer
,
Apotheker

in Rennert sh o fen , s . 30. März (1 . J .

E ingegangen s ind die Pfleg schai'ten B ernb urg , Buttstadt , K el
h eim ,

Rastat t
,
Re ichenbach i . V .

,
Reichenhal l u . Utrech t .

Sei t Veröffen tl ichung des l et zten Verze ichn i s ses wurden fol
gend e n eue Jahresbei träg e angeme lde t :
Von P r i v a t e n Bay reuth . Dr. med , Fa l co , dirig . Arzt der

He ilan sta l t S t . G i lg enberg , 2 6 . Bres lau. Martin i , Maj or z . D .
, 1 6 .

45 kr. S chu l t z
, G eh . Justizrath a. D .

, I ti . 45 kr. C oburg. Pau l
Grasser , B i ldhauer u . Möbe l fabrikan t , 1 ii . 45 kr. C ulmbach . Leonh .

Eber l e in
,
B ierbrauer, 1 H. 45 kr. Naumburg a. S . Köh ler , R eferen

dar , 1 H. 45 kr. Nürnberg. Lorenzo Riese , Opern sänger , 2 fl. O ber
hohndorf bei Zw i ckau . Ferd . E h rier

,
K oh lenwerksb esitzer , 1 H.

45 kr. Pes t. C . 0. Ohm
,
Kau fmann

, 5 11. 50kr. S tra s sburg. Dr.
Baume i s ter , S ch u lrath , 1 H . 45 kr. (s tat t fruh er 1 6 . 3 kr.) Zwickau.
Dr. med . G . Barth 1 H. 10kr. B ecker

,
Baume i s ter , 1 6 . Dr. F a

b ian
,
G ymnasialoberleh rer , 1 H. 45 kr. F ied ler

,
Buchhänd ler

, 1 H.

10kr. Dr . m ed . K l op fe r l fi. 0pp e
,
B ergd i rektor

, 1 6 . 45 kr.

Magn us Rude l , S tadtrath u . Ren t ier, 1 H. 10kr. Dr. W. \V eicker,
G ymnasialoberlehrer

, 1 11. 45 kr. K . W. \Vei l's , R ath sassessor u.

No tar , 1 11. 45 kr.

E inma l ige B ei träge wurden fol gen de gegeben :
Von V e r e i n e n : Zwickau. Kun stvere in 8 6 . 45 kr.

V on P r i v a t e n : Ber l in. Thannhauser 1 11. 45 kr. C rail sheim.

H . Schne ider , Leh ramtscanditat , 30kr. Gött ingen . Hanser 2 171. Nürn
berg. Dr . D ietz

,
H ofrath u . Profes s or

, 40H.

Ferner giengen un sern Sammlungen nach stehende Geschenke zu

I . Für die kunst und kulturgesch ichtl ich én Samm

lungen.

(Nr. 635 1

Bres lau . H üs e r , g eh . Rath : Bronzemedai l le au f die funfte Ju
bel feier der U ni versitat Wien . Hannover . B r e h n e r ,

Medai l l eur :
Kup fermedai l le auf die deut schen S iege v on 1870 u. 1871 . Kres s
bronn . H . F r h r . v o n n. z u A u f s e fs

,
Ehrenvors tan d des german .

Museums : 2 Ho l z se s se l m i t ge schn i t zten Lehnen , 17. Jh dt .

abgufs des s ogen . Gän semännchen s zu Nü rnberg . Krug von g e

sch l ifi enem G lase , 18 Jhdt . Mainz . F r. S c h n e i d e r
,
D ompräbendat : 5 Ph otograph ieen nach Me fsg ewandern zu K iedr ich und

Pfafi
'

en-Schwabenheim . München . K g l . K r i e g s m i n i s t e r i u m :

1 metal lner Böl ler m i t G este l l (H andmörser) ; 4 Doppe lhak en m i t
S chaft ; 1 ei sernes Fa lkonet t ; 5 ei se rne Amusetten , Nürnberg.

B ö h m
,
R öhrenme ister : g oth isch ornamentierte K aminbeklei dung .

H a h n , Photograph : 3 ph o tog r. Aufnahmen von der \V öhrder

T h orbastei z u Nürnberg . O r t w e i n , Pro fes s or an der Kuns t
gew erbschu le : Zeichnung eines eig enth iim l ich enWirth sh auszeich ens
zu Schwabach . R a u , Kau fmann : 4 Bronzemedai l ien

, 16 . Jhdt .

K le ine s Bronzel ief m i t myth o log . F igur
, 16 . Jh dt. 4 Meda i l len

von B le i und Compos i ti on , 16. Jh dt. F r h r. v o n W e l s e r , kg ] .
qu. Bez .

- G er.
-D irektor z Tepp ich mit den Wappen der S tark und

Gyp s

B ieter , Gobe l in von 1604. Regensburg. J. M a y e r , furst] . Ju
stiz un d D omänenrath : 9 Bruchs tücke au s den gemal ten Scheiben
der Kath edra le von S t. Den i s . V i l l ingen. B ü r g e r m e i s t e r
a m t : 2 glas ierte

,
rnit g o th. Krabben versehene G ratzieg ei .

11. Fur die Bibliothek.
(Nr.

Anklam. R i c h . P ö t t ck e ’
s Buch h andl . : D ie deut sche Wach t.

Jh g . I , Nr. 1 — 32 . 1871 . 4 . Bamberg. B u c h n e r ’
sch e Buchh ‚ :

F örsch
, d. Pass ion ssp ie l zu Oberammergau . 1870. 12 . Basel .

U n i v e r s i t ä t : Hensler , die B eschränkung der E ig enthumsverfo l

gung bei Fahrhabe et c. 1871. 4 . Burckhardt , die wicht igsten Ther
mometer des 18 Jh dts. 1871 . 4 . Neb s t 19 anderen akadem i schen
Ge legenhe it s schr i ften . 1870— 71. 4 . 8 . Berl in . F r. 1i o r tk amp f

’
s

Buch h . z H i ldebrandt , de ange l i s . D i sp . 1679 . 4. E ine s Baht s
d . S tadt Bremen a. 1650 pub l .Mekeler-Ordnung . 171 1 . 4 . Schoene

,

d ifferen tiae j ur is statutarii Bremensis e tc . D i sp . 1720. 4 . Sm id t
,

de statutis Bremen s . ad mercat . compo s . D isp . 1724 . 4. K lugkist ,
de auctoritate l egum R omanar. in .j uri sprudent ia p ubi . 1729 . 4.

Wich elh ausen
,
de difl

'

erentiis j ur i s s tat. Bremensis e t c. Diss. 1743 .

4 . Schoene ,
se lecta j uri s Bremensis et c. 1753 . 4 . Ders.

,
de t u

te l a s ec. statuta Bremensia. D i s s . 1762 . 4. K lugkist , Trauerrede
auf H . Post

,
Arch ivar. 1762 . 2 . Gasse] , Sanctus F irminns . D i s s.

1767. 4 . Lampe ,
de testamentificatione Bremensi . 1770. 4 . Non

nen
,
Entwurf e in er Gesch ichte der Brem i schen öfienti . B ib l iothek .

1775 . 4 . Wagner , Trauerrede au f H . D werhagen, Rath . 1779 . 2 .

Brokmann
,
Trauerrede auf E . Wagner , Past or . 1782 : 2 . Der s .

,

Trauerrede au fM . E elking , Bürgermei ster. 1782 . 2 . Runge
,
Trauer

rede auf E . Wich e ih ausen
,
Rath . 1788 2 . Vogt

,
Trauerrede auf

Frau C . Be tberg . 1784. 2 . Mei s ter , Trauerrede au f Frau C . C .

Baer . 1790. 2 . He ineken , Pr inc ip ia. j ur i s co lonarii reip. Bremen
s i s

,
D i s s . 1800. 4 . Beyträg

-

e z . Beurth ei lung der Rech te d. Luth er.

B ü rger (1. ir. R . S t . Bremen . 1803 . 8. E rläuter. d . k irch l . Vor
gänge in Bremen betr . 1803 . 8. He ineken , Ueber „Han d mul

'

s

Hand wahren .

“ D i ss . 1823 . 4 . Overbeck , z . E rinner. an C hr. A .

Overbeck . 1830 8 Sm id t
,
Be i trage zur F örderung d . Gem ein

s inn s e tc
. 1 . Heft . 183 1 . 8 T humsener, d .Wesen d . innern staats

rech t] . Zustande Bremen s et c . 1848 8. Mante l s , der im J. 1367

zu Köl n h es ch l . zwe i te han seat . Pfundzo l l . Prog r. 1862. 4 . Petri ,
Erk lärung e tc .

,
Bremen s k irch l iche Ange l egenhei ten betr . 1808. 8 .

Neb s t 3 1 anderen Schr iften versch ied . (nich th istorisch en) Inha l ts.
1805 — 1863 . 4. 8 . Fr a n z L i p p e rh e i d e ,

V erlag sh dl . z Ders . ,
L ieder zu Schutz u. Trutz ; 12. L ief. 1871 . 8 . M a r t i n P e r e l s

D ie deu tsche Schaubühne ,
hrsg. v . dems . ; 5 . u. 6 . H i t. 1871 . 8 .

V e r e i n f. d i e G e s c h i c h t e B e r l i n s : D er s. , Berl im sch e C h ro

n ik ; 7. Li e f. 1871 . 2 . Ders . , Verein e t c. N r. 3 . 1871 . 8. Bon n .
F r e i h e r r v o n H o i n i n g e n , g en . H u e n e

,
k . Bergrath : Ders .

Stammtafe l n d . freih . Fam i l ie V . H o ining en g en. H uene. 1871 . 4 .

C e l le . F r. C a p au n
— K a r l o w a , Ge s ch ich te von der Land

grafs chaft Thüringen . 1684. 4 . Schneid er , Chron icon Lips ien se .

1655 . 4 . Cron ica der R eich sstatt N urmberg . Pap .
-H s. 156 1 .

2 . Di l l ingen . 1 V i 1h . W e y fs , Lehrer : D er s .. Nach trag zur Obro
nik v . D i l l ing en ; März 1861 — 1871 . 8. Donaueschingen . V e r

e i n f. G e s c h i c h t e et c. d e r B a ar e t c . : Ders ., Schr i ften : Jah rg .

1870. 1871 . 8. Dresden . K . s ac h s . A l t e r t h um s v e r e i n

Ders . , M itth eilungen e tc. ; 2 1 . H eft . 1871 . 8 Emden. N a t u r
fo r s c h e n d e G e s e l l s c h a f t : D ie s . , kle ine Schri ften ; VII I . IX.

XII . X IV. XV . 186 1 — 71 . 4 . u . 8. D ies . , 56 . Jahresbericht ; 1870.

8 Erfurt. F r e i n. v o n T e t t a u , O berreg .
-R ath z Ders. , ü be r

d . A ech th eit d . S t i ftung surkunde d . Klos ters Vo lkenrode v. 1 130.

8 Göttingen . D i e t e r i c h
’
sch e Buch h ‚

z Forschungen
zur deut schen Gesch ichte ; XI , 3 . H .

'

1871 . 8. Ha l le. \V a i s e n

h a u sb u c h h an d l . z Weinhold , (1. deu t s chen Monatsnamen . 1869 .

8. Hannover. H i s t o r. V e r e i n fu r N i e d e r s a c h s e n : Ders . ,
Zei tsch ri ft e t c. ; Jhg . 1870 1871 . 8. Ders . , 33 . Nachrich t etc .

1871 . 8 Hermsdorf. H a ym ,
Gutsbes i tzer : Cop ey e t l icher Schrei

b en et c . 16 18. 4 . Cop ia de[3 Andern Mandat s et c . 1620 4 . Cop ia,
K ayserl . A ach ts E rkierung et c. 1621 . 4 . Karl s ruhe. D r . K . H . F r e i h .

R o t h v . S c h r e c k e n s t e i n , gro fsh . b . Arch ivd irektor : Ders . , d .

G enerai landesarch iv i n Karl sruhe unter (1 . Leitung des verstorbe
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G eschi ch te der Prei sbewegung in N iederos terrei ch im XIV . Jahrb.

(H . F . Sa i ler .) B ei trage zur Gesch ichte des W iener Waldes .
E in Bei trag zur K enntni l

‘

s der al ten S trassenverb indungen des Wie

ner B ecken s m i t den ob ersteirisch en E i senb ergwerken und Sal inen .
(J. Newal d .) O rdal ien i n N iederos terre ich . (G . E . F riefs.)

T o p o g r a p h i e v o n N i e d e r ö s t e r r e i c h hrsg. von

dems. Verein . Wien 1871. 4 . (Bgm. 1 — 8 )
H e r a l d i s c h - g e n e a l o g i s c h e Z e i t s c h r i f t . Organ des

h e r a l d i s c h e n V e r e i n e s „A d l e r “ i n W i en. I . Jah rg . Nr. 10.

Wien , October 1871. 4.

N a c h r

L iteratur.

N eu ersch ienene Werke.

24) G e s c h i c h t e d e r A r c h i t e k t u r v o n d en a l t e s t en Z e i

t em b i s z u r G e g e n w a r t . Dargeste l l t v on Dr.W i l h e l m
L ü b k e . V ierte

,
s tark vermehrte und verbes se rte Auflage.

M i t 712 I l l u s trat ion en in Hol zs chn it t. Le ipz ig
, 1870 V er

l ag von E . A . Seemann . 8. XV u. 802 S tn.

25) G e s c h i c h t e d e r P l a s t i k v o n d e n ä l t e s t e n Z e i t e n
b i s a u f d i e G e g e n w a r t. Darges tel l t v on Dr. W i l h e l m
L ü b k e . Zwe i te

,
durchgearbe i tete und vermehrte Auflage.

M i t 377 Holz schn i t t - I l l ustrat ionen . Leip zig, 1871 . Verlag
von E . A . Seemann . 8. XIV u. 833 S tu.

26) D i e M e i s t e r w e r k e d er K i r c h e nb auk u n 9t . Eine
Darstel l ung der Gesch ichte des chri stl ichen K irchenbaue s
durch ihre hauptsächl ich sten D enkmaler von Dr . Carl F . A .

v o n L üt z o w. M i t Ho lz schn itten . Zwe i te, verbes serte und
stark vermehrte Auflage. . Leipz ig

,
Verlag von E . A . S ee

mann . 1871 . 8. XII u . 454 S tu.

Neben der grofsen Zahl von Monograph i een uber ein ze lne Kun st
werke, Kün stler , Schulen , Lander und Zei ten

,
die der For scher

al s Bei träge z ur Kunstge sch ichte verofi
"

entl ich t, n eben den gel eh r

t en und fii r ge lehrte Kreise bes t immten zusammen fassenden Ar
beiten

, we l che das so v eroflentl ich te Material aneinander reiben
und gegen seitige Bezüge herzu s te l len suchen

,
mach t auch das g e

b i l dete Pub l i kum s tets n eue Schr i ften nöth ig ,
die in popularer

We i se demselben b ieten , was z u seiner Orient ierung g enug t. Es
i s t er freul ich , wi e sehr auch in d ie sen Kre i sen des grofsen Publ i
k ums das Bedürfni fs wach st

,
durch ged iegene Schri ften sich zu

be lehren . S o s in d vorzugswei se se it Langem die an der Sp itze
genann ten Büch er ge such t und bekann t un d die stet s noth ig en
n euen Au flagen , wel che erwe i tert und verbes sert s ind , geben eben so
vom Streben der Verfasser nach Ged iegenh ei t

,
al s vom S treben des

Pub l ikum s nach erwe i terter Belehrung Kunde.

I n dem früheren S inn popu l ar kann man die al l gemein v er

stünd l ichen Sch riften eigent l ich kaum m ehr nennen , da sie den

S tandpunk t des Forschers so s t reng festhal ten al s andere S ch rif
ten, die über ge lehrte K rei se nie h inausgehen . Popul är s ind sie

nur insoferne zu nennen , al s eben der Kre i s derer, die an densel
ben Thei l nehm en

,
ein wei terer i st. D ie Treffl ichkei t der verwen

daten I llustrationsrneth ode des Hol zs ch n i t tes bewäh rt s ich dabe i
imma

* mehr . Ohne Hol z schn i t t il l u strat ionen wären die genann ten

D ie Z agelauer von Z aih eimb . (A . G renser.) Ein Flandern ’

sches Turnier Anno 1433 . Nach einer 1651 g.emalten Hand schri ft
mitg eth eil t von dems. D ie Herren un d Grafen von A l opaeus.
Ein Abrifs der

\Gesch ichte ihres Hauses v on A l . Graf Bath ory .
Deutsch land s Sch ild und Wappensagen. Von Hann s Wein inger.

D e r K i r ch e n s c h m u ck. B lätter des c h r i s t l i c h e n K u n s t
v e r e i n e s d e r D i ö z e s e S e c k a u . 11. Jahrg . 1871. Nr. 9 .

G raz . 8.

D ie Form der Casula.
Kreuzwegb i l der.

Vortrag . Ueber Umrahmung der

i c h t e n.
Schri ften nie so p opu lar geworden ; aber auch die F ah igkeit des
Hol z s t ockes , unendl ich v iele Abzuge au szuhal ten , ges tattet es , zu
jeder neuen Auflage die a l ten S to cke unter Beifugung neuer wie
der zu b enutzen und. dadurch Werke

,
bei denen das belehrende

Wort von der An schauung begle itet i s t , s o b i l l ig herzus tel len ,
dafs n ich t n ur der Fachmann , der ab sol ut darauf angewiesen ist ,
und dem d iesel ben stet s bequeme Hand und Nachschlagebücher
s ind

,
s ondern auch der geb i l dete Laie sie gerne kauft .

A ufsatz e in Z ei tschriften.

E u r o p a : Nr. 37 f, E in st il ler Ort (Monchgut S i tten u. Brauche
dasel b st). (Dr. Sch i ld .) Nr. 38. Charakterköp fe au s dem
Bauernkr ieg . 5 . Fl orian von Geyer.

D i e G a r t e n l a u b e : N r. 37. In der K ronenschmiede der Hohen
zol lern . (v. E .)

D i e G r e n z b o t e n : Nr. 35 . Zur Gesch ichte der pol it i schen Lite
ratur Deut sch lands 1806 — 8 1 . (F . Schnorr v . C aro l sfel d .)

Im n e u e n R e i c h : Nr. 35 . D ie ausges torbenen slawi schen und l i
tauisch en Sprachen in Norddeut s ch land. Nr. 39 . Noch ein

mal der H o lbeinzwi st : D er S ch önh eitsverlust der Dre sdner
Madonna. (A . D ove .)

A l l g em . e v a n g .
- l u t h . K i r c h e n z e i t u n g : Nr. 3 2. Zur Frage

über die Urverwandt schaft der Sprachen .

K o r r e s p o n d e n t v. u . f. D e u t s c h l a n d : Nr. 528 f. Kaufmann
schaft und L iebe (aus Nürnbergs Vergangenhe it).

D e u t s c h e K u n s t — Z e i t u n g : N r. 3 1 11. Zur Po l ych rom ierung des

Prager D oms . (A . M. Amb ro s .) N r. 34. D ie Dresdener

H oibein— Ausstel l ung un d die Madonnenfrag e.

I l l u s t r. d eu t s c h e M o n a t s h e f t e : Nr. 85 S . 27. D er No

tar von Me tz (Johann Olry, 1623 (Karl Braun .)
O r g a n f u r c h r i s t l . K u n s t : Nr. 16 . D ie R atiborer Monstranz
von 1495 . Nr. 17. D ie C isterz ienser— Abteik irche zu H eii s
bronn . (D r. A . Jede.) D ie gro fse Orge l im S traßburger

Mün ster. Kun s t in den Br iefen des h . Bon i fac ius.
N e u e F r e i e P r e s s e : N r. 2551 . D ie S t. Wenzel skrone.

R e v u e d e s d e u x m o n d e s : 15 mars 1871 , p . 327. La ph il oso

ph ie de Leibn iz et l a. s cience contemporaine. (Fernan d Pa

p i l l on .)
W i e n e r S a l o nb l a t t : Nr. 34. 35. D es neuen deut schen Rei che s
Wappen un d Farben . (F rdr. P i ch l er.)

K . p r e u f s . S t a a t s -A n z e i g e r : Be il . , Nr. 17. D er deu tsche 013
den i n Preufsen im 15 . Jahrb . Das deut sche Reich sland .
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Bl safs-Lothr ingen . 1 . Nr. 18 Zur Gesch ichte der norddeut

sch en Landschaft smal erei . 1 .

U eb e r L a n d u n d M e e r : N r. 51 . D ie Ri tterkapel l e in H afsfurt
und ihr Wiederhers tel ler Karl v . H eidel ofi

'

. Nr. 2

S . 6 . E lsäl
'

sisch e Trachten in der Umgegend S trai'sbnrg s. (Lui se
Buchner .)

D e u t s c h e W a r t e : I , 4, S . 220. Ueber B ü ch er , Buchhan de l un d
B ib l iotheken des M i ttelal ters . (K . Jan icke.)

Z e i t s c h r i f t f u r b i l d . K u n s t : 12. Heft , S . 349 . Ergebni s se
der Dresdener Holbe in-Ausstel l ung . (C . v . Lü tzow.)

N e u e Z e i t s c h r i f t f. M u s i k : N r. 36. 37. Zur Entw ick l ung der
Kunst . (D r . Kar l Löff l er.)

F ran k f. Z e i t u n g : Nr. 265 , 2 B1. B einamen u. Sp i tznamen (von
Regenten).

I l l u s t r. Z e i t u n g : Nr. 1472 . Das al te un d neue Koburg .

Nr. 1474, S . 248. Das alte K ärntnerth or und der Albrech t s
b runnen in W ien . (A . v . W.) S . 251 . D ie Ab te i S t . R aven

b ei G en f. D ie Mauern um Nurnberg (F riedr. S ch ul th eil
‘

s.)
Nr. 257. A n der Saa le grunern Strande (Ruine S ch önb urg,

S ch l o ß Goseck)
L e i p z i g e r Z e i t u n g : Wi s s . Be i l . Nr. 70. Das Pas si on s sp ie l in

Oberamm ergau .

S t r a fs b . Z e i t u n g : Nr. 220 D ie S culptur im n iederrhein i schen
Departement . Das M ün ster-Museum .

Verm isch te Nach ri ch ten.

75) Im Kr iegsarsenal von W o o l w i c h i s t eine merkwurdig e

Sendung einge troffen : zwei H i n t e r l a d e r g e s c h üt z e aus Bronze,
w el che

,
obg leich in al len ihren Th e i len woh l erha l ten

, ofi
"

enbar

noch aus dem spateren M it te la l ter s tammen . S ie wurden von dem
engl i schen Consul auf Rhodos an das Kriegsm in i ster ium ges ch ickt

,

nachdem si e n eb s t m ehreren anderen derse l ben Art von e inem
Taucher auf dem Meeresboden in der Nahe von R h o d o s entdeck t
und anfangs fi ir den Metal lwerth z um E in schme l zen verkau ft wor
den waren . S pater g laub te man (irrthüml ich ) gefunden zu haben ,
dafs die Gesch ü tze einer Periode noch vor der Sch lach t v on Crecy
angehören mül

'

sten. D ie H in terlader s ind etwa fun i Fu l's lang und
an sche inend au f e ine Kug e l von v ier bi s funf Pfund berechnet .
Am untern Ende haben s ie eine z iem l ich gro ise Kammer m i t ei

nem Vent i l , wel ch es verm it te l s t e in er Handhabe e in und ausg e

hoben werden kann . Das Venti l en thä l t e ine Höh lung
,
we l ch e

s ich erl i ch fü r das Pu l ver bes timmt war. Neben den zwei H in ter
1adern traf auch ein V orderladerg esch ii tz in \V oo iw ic lz ein

,
wel

ches , an der näml ichen Ste l le entdeckt
,
von den gewohn l ich en G e

sch utzen des vori gen Jah rhunderts s ich wen ig zu un terscheiden
sche in t . (Ko ln . Z tg . , Nr. 266 , 2 . B l .)

76) Bei Nachgrabun gen oberha l b S i b l i n g e n im S cha ii hauser

Gebie t i s t man auf e ine r o m i s c h e A n s i e d e l u n g g esto fsen. Be

rei ta wurde ein g röfseres , th eilweise noch b i s zu s tat t l ich er Höh e
erhal tenes aufgedeck t , das e inen in teres san ten Ein
bl ick gewahrt in die gan ze Bauart und Ifl inrich tung ; es enthä l t
Wohnzimmer m i t th e ilw eise erha l tenen unteri rd is chen H eizung s
vorrichtungen . Man erwarte t be s t immt , bei we i tem Nachgrabungen
eine ganze Reihe von Häusern zu fi nd en , d ie v ie l l e ich t ganz neue
Schlag l ich ter auf d ie b is herigen Ans ich ten über die röm ische Vor
zei t in der Schweiz fal len las sen werden . (111. Z tg . ,

N r.

77) D ie Arbe iter des Z iegelwerkunternehmers J. H . Wojacze
‘

k

m N a g y -K ör b ei Szen t-Endre i n Ungarn stiefsen beim Graben
in den Lehmfel dern auf ein mannl ich es Skelet , an wel chem s ich
Bruch th eil e einer Krone , ein go ldener Ring und Bestandth eil e ei

ner W
’

aii
'

enrustung b efanden . Daneben l ag das Gerippe e ine s
S trei tro s ses m i t Sattel un d S teigb iig el und das e ines grofsen Jagd
h undes . Auch m ehrere a l te Gol dmünzen wurden in der Nahe g e
funden . (D ies ., Nr.

78) B eim Bau der Bahn l in ie R e g e n s b u r g -N e u m a r k t m it
Erdarbe iten b esch aftig te Arbe i ter förderten am 15 . S eptbr. nahe
der K umpfmüh ler Landstra ß e , in der naml ich en Gegend , in wel
cher vor l ängerer Ze i t zwe i s teinerne Särge ausgegraben worden
s ind

,
zwei au s S te in gehauene T h i e r fi g u r e n (anscheinend Lö

wen) zu Tag e . D ie F iguren , die das G eprag e hohen Al ters an

s ich tragen ,
haben eine Länge von ungefähr drei Furs und s ind

nur wen ig bes chäd ig t . (F rk. Kur ., N r.

79) In der Nähe von E l b i n g e r o d e b efindet s ich das be
ruhmte B o d fe l d ,

auf dem ehemal s eine Jagdpfal z der deuts chen
Kai ser stan d . B ekann tl ich starb in derse lben Kai ser Heinrich U I '

D ie Reg ierung hat s chon im vorigen Jahre auf dem Bodfe lde Aus
grabun gen veran stal ten las sen , wobe i die Fundamente der Kirche
b lofsg eleg t , auch mancherlei Dinge , darunter Bracteaten aus dem
12 . Jah rh .

,
aufgefunden wurden . Jetz t s ol len die Untersuchungen

auf Anordnung des Conservator s der hannover schen Landesal ter
th ümer fortge setz t werden , um wo mog l ich Spuren der vormal igen
K aiserpfaiz sel b st z u entdecken . (I l l . Z tg .

,
Nr.

80) Aus M a i n z erfahren wir, dafs der Abbruch des O ctog ons
uber dem O stch ore des D o m e s n unmehr vol l endet i st . D ie go

th i sch e Laterne war bekanntl ich unter Mo i l er 1828 stark res tan
riert worden ; von al ten Detai l s wurde m ehrere s im Kreuzgang des
Domes aufgestel l t , um dase l b s t erh a l ten zu werden . D er romani

s ch e Tambour sammt dem K uppelg ewo lbe war in sorgfäl t igster
We i se au s rege l rech t ger ich teten T ufi steinen ausgeführt und zeigte
n irgends Spuren e iner s chwereren Beschäd igung durch Feuer. D ie
mach tig en Spal ten im G ewo lbe waren wesentl ich durch Setz
ung und Auswe ichung der unteren Thei le hervorgeru fen . D ie

Mauern des O ctog ons hatten e ine S tärke von nahezu 2 Meter.
Von besonderem Interes se fii r di e K enntni l

'

s der m i t te lal ter l ichen
Bautechn ik i s t der Umstand , dafs in zwe i versch iedenen Hohen
un ter un d uber der ehemal igen Zwergga l erie mach tige H o l zanker

in der D icke der Mauer e inge legt waren . D iese lben waren m i t
starken E isenboi zen an den Ecken übereinander gezap ft . Zum
g röfsten Thei l waren sie im Laufe der Zei t vom Wurme zerstort

und vermodert ; n ur an den aufseren Enden fanden s ich Brand
spuren . Von der al ten Ga l er ie waren sämmtl ich e Arch i trave und
noch e ine Sau le erhal ten ; die V erbindung sbog en waren be im Au f
bau der g o th isch en Laterne ausgesch lagen und die ganze Galerie
m it g ro fsen Z iege l s te inen vermauert worden . Beim Ausg raben des
Chorboden s fand man Thei le der al ten K ryptenarch itectur. Es
l assen s ich j e tz t un ter dem O ctog on drei

'

1
‘

rave
'

es auf dre i Sch iffe
m i t S icherhe i t annehmen . An den Lii ng ese iten treten Pi las te r
m i t v orge legten I-Ialbsaulen heraus , d ie durch ihre mach tig en V er

häl tnisse e ine hoch s t bedeutende An lage verrath en. D ie m it tleren
The i l e lassen s ich j et zt noch n icht genau bes timmen ; s icher wa

ren j edoch nur R unds iiul en zur Unters tützung der G ewe lbe ange

ordne t . Wäh rend der j üngs t in Ma inz tagenden Katho l iken - V er

samm lung kamen zum ers ten Ma l e die versch iedenen Proj ecte zum
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Ausbau des O ctogons a n di e O eii‘entl ichkeit . Es schein t
,
dafs man

s ich j edoch über di e er s te Voraus setzung des T hurmbaues , nam
li ch iiber di e K ryptafrag e, n och n icht hat s ch l ü s s ig gemach t . Wo

j et zt das ganze Sy stem der Krypta al ler We l t v or Augen l iegt
un d ofi

'

enbar deren Her s tel l ung ,
auch techn i sch genommen , eine

Quas i-N othwendigkeit i n der Frage des Hochbaue s i st , wi rd man
s ich wol n ich t l ange mehr bedenken , ja es ware geradezu unbe
g reifli ch ,

wenn man durch i rgend we l che sehr vornh erg eh ende G e
sich tspunkte s ich g laub te von der Pflich t d i spensieren zu können ,
bei e in em so um fassenden H erstel lung sbau dern O stch ore des Ma in
zer Domes se ine Krypta wi ederzugeben . D ie Sache verd ien t j eden
fall s di e vol le Aufmerksamkei t der Sachvers tänd igen und Freunde

des Dome s z u Ma inz .
81) D ie Stadt W i t t e n b e r g hat eines i hrer erinnerung sreich

s ten a l ten Häuser eingeb ii fst. Am 26 . S eptbr. brach in der um

fangreich en Apotheke ,
dem al ten W o h n h a u s e L u c a s C r a

n a c h ’ s
,
Feuer au s ; es murs b i s auf die Grundmauern abgetragen

werden . Das Gebäude w ur de im vor igen Jahrb . E igenthum der

G eleh rten fam i l ie \V ernsdorii‘ , we shalb 1723 be i e iner Erneuerung

di e Wappen der \V ernsdorii"sch en un d C ranach
’
sch en Fam i l ien ne

beneinander ü ber dem m i t lateini scher In schri ft gez ierten Portale
angebrach t wurden . (Korr. v. u. f. D .

,
Nr. 5 133)

82) Pro f. V irchow hat , gel egent l ich seines Aufenthalt s im S ee

bade M i sdroy , uber die Lage und Ausdehnung des al ten W o h i n
Nachfors ch ungen angestt und dabe i gefunden , dafs sowoh l ober
halb der j etz igen S tadt gle iches Namen s b i s an das H afi‘

al s
un terha l b der selben l ängs der D ievenow al te Ansiedelung en nach
we i shar s in d , we l che s ich be iderse it s b i s an die S tad t er st reckt
hab en . D ie ganze Ausdehnung der bewohnten F läche beträgt
l ängs des Flus ses nahezu deut s che Me i le. E in The i l der al ten
Ansiedelungen ,

näml ich der auf dem S i lberberge und der auf dem
Ga lgenberge (Orte , wo früher arab i sche Münzen aus dem 10 Jah rb.

gefunden wurden ) , st immt m i t den Berg ansiedelung en überein ,
we l che V irchow k ü rzl ich b ei Lebb in , gl e ichfal l s au f der Inse1 \V o l
l in

,
untersucht h at . Was j edoch die Ausgrabungen bei der Stadt

1V o l l in bes onder s wicht ig macht , i s t der Umstand , dafs der zwi

s chen dem S i l b erb erge und der S tadt Wol l in b el eg ene brei te Moor
grund

,
au f we l chem die Vorstad t Gärten“ erbaut i s t

,
al lem An

sche ine nach e ine zusammenh angende Pfah l stadt getragen hat . D ie

sog . Kul tursch ich t
,
we1che zah l l ose T h ierknoch en und H ausg erath e

enthä l t , hat h ier e ine Höhe von meh r al s dre i Fu1's und i s t n och
v on e iner torfigen Wiesensch ich t von F ufs D icke übe rz ogen .

E s i st daher kaum zu bezweife l n , dafs die a l te Hande l s s tadt Ju l in ,
deren G röise die Chron i sten m it Bewun derun g sch i l dern , s ich
we i t uber die Grenzen der je tz igen Stadt Wol l in h inaus erst reck t
hat

,
und di e U eberl ieferung der Gegend ,

da i s se lbst die jenseit
des S i lb erb erges s ich ansch l iefsende S almark fruh er zur Stadt g e
hör t habe ,

mag n i cht ganz ohne Grund se in . Auf dem Gal gen
berge wurde überdie s ein g ro ß es he idni s che s Gräberfe l d wahr
sch einl ich derse lben Zeit wi e die Ansiedeiung en angeh ö rig , aufge
funden . Dagegen l iefs s ich bei Wo lmirstädt und Dannenberg , wo
frühere V ermuthung en die Jomsburg

“ gesuch t hat ten , n icht s
nachwei sen . (Kö ln . Z tg .,

Nr. 254, 2 . Bl .)

83) Z u K i e d r i c h im Rheingau i st n unmehr auch die an l
'

sere

R e s t a u r a t i o n d e r P fa r r k i r c h e vol lendet M i t gröl'ster Sorg

fal t wurden al l e s chadhaften The i le des S teinwerkes ausgewech se l t
un d mi t h och ster Treue dem Charakter der Orig inale nachg ebi l

det . D er Chor mit seinem re ichen Sy stem von Strebep fe i lern wird
unter die vo l lendet s ten Arbei ten spätgoth isch er Arch itektur in den
m i t tleren R h eing egenden zu setzen se in . D er Kirchho f mit dem
intere ssanten C aivarienberg hat d urch Mauern , die nach der rhe in
ganisch en Trad i t ion m i t S ch ieferd '

aich ern abgedeck t s ind
, einen

entsprechenden Ab sch lufs gefunden . Im Inneren hat die K irche
neuerd ings ein neues A l tarwerk im Sty le des 15 . Jah rb . erhal ten ,
wel ches in der Hohe auf dem A1t are des Let tners nach einer al ten
S ti ftung angebracht i st . Der sel be i s t von A . F . Martin

,
gehört

nach Ze ichnung , Farbe und Techn ik zu dem B esten was in neu

e rer Zei t v on styl istiseh er Malerei geschaffen wurde . Es wi rd
n i ch t leich t eine Kirche gefunden werden , w e l che w ie die Pfarr
k irche z u K iedr ich durch den R eich thum an m i ttel al ter l ichen
S ch ätzen und durch die m i t so vo l lkommenem V erständni fs gele i
tete Restaurat ion ein s o e inhei t l iches und wunderbar st imm endes
B i l d e iner m i ttel al terl ichen K irche b ietet . Dazu kommt

,
dai s in

dem Dorfe ,
nament l i ch am Marktplatze ,

die al ten Ho lzbauten m it
der g röfsten S chonung erhal ten un d nach dem Charakter der rhein

gauisch en Dorfarch i tektur hergeste l l t worden .

M a i n z . F r i e d r. S c h n e i d e r.
84) Das Domkapite l z u S p e y e r hat v or Kurzem den Besch lufs

gefa l
‘

st , die R u i n e d e s O e l b e r g s an der S udseite des Domes

herste l len zu l as sen . Bei dem gl uckl ieh en Umstan d , dafs alte
Ze ichnungen diese s Me i s terwerke s auf der Un ivers itätsb ib l iothek zu
Göt t ingen erhalten s in d, wi rd es ermög l ich t , e ine i n al len Thei len
angemes sene Res taurat ion zu bewerk stel l igen .

M a i n z .
85) Durch rechtzeit iges E ingreifen der b isch ofiich enBeh orde von

Ma inz i s t nun end l ich die B e d a c h u n g d e r K l o s t e r k i r c h e zu
I l b e n s t a d t in der We t terau gründl ich herge stel l t worden . Hof
fent lich wird d ieses herrl iche Denkmal roman i scher Arch itektur
nun nach und nach seinem b i sher s o ruinosen Zustande entri s sen
werden . Fre i l ich bleib t da n och vi e l z u thun übrig ; a l lein der
weitergreifenden Zer st örung durch E indringen des Regen s i st nun
mehr doch ge steuert .

M a i n z. F . S .

86) D ie dreihundertj ährige Wiederkehr des Geburts tage s K ep
ler’ s am 27. D ezbr. w ird auch in Graz , wo derselbe längere Zeit
leb te , fors chte und l ehrte , fes tl i ch begangen werden . Da das

S ch löfsch en Muhl eck (zwi schen Ka l sdorf un d H ausmannstetten)
zu Kepler in nahen Bez iehungen s teh t , indem es die Heimstätte
se iner Gat t in Barbara Mül ler von M üh leck war und den g ro fsen
Ge lehrten ein ige Ze it beherbergte , so s o l l d ieses G ebaude ,

und

zwar am 15 . O ctbr.
,
durch e ine G edenktafe l gez iert werden .

(I l l . Z tg .
,
Nr.

87) D ie D oub l etten der K upferstich sammlung des könig l . Mu

seums i n Berl in so l len in mehreren Versteigerungen dem öfl
'

entli

chen Mei st gebot ausgesetz t werden . D ie
‘

erste Versteigerung die
ser Art findet vom 30. O ctbr. b i s 9 . N ovbr. unter Lei t ung des

Kunsth änd ler s R . Lepke s tatt . D er Katal og d ieser ers ten Abth ei

l ung umfafst Rembrandt und seine Schu le und die von Bart sch
im

„
Peintre - graveur“ beschriebenen Mei s ter ; die Zahl der ausg e

be tauen St iche
,
Radierungen und Holz schn i tte beträgt 1949

(D ies., Nr. 1476 )
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den Br iefen und Akten zur Gesch ich te des 16 . Jahrhundert s m it b e
sonderer B ez iehung auf Bayern s F urstenh aus“ mufste der Druck des

ersten Bandes im Sommer 1870, al s der Bearbe iter , Dr. v. D r u f fe l ,
zur Landwehr e inberufen wurde ,

un terbrochen werden . Ers t vor
Kurzem i st die Fort set zung ermog l ich t worden , und lafst s ich die
Vol lendung di eses Bandes im nach sten Jahre erwarten ; der zwe i te
Band wird bald nach dem ersten der Pres se uberg eb en werden ,

Von den Br iefen und Akten zur Gesch ichte des drei l'sigjäh rig en
Kr ieges in den Ze i ten des ve rwa l tenden E influsses derW it te l sbacher“
i s t der zweite Band so wei t gefördert , dafs im Laufe des näch sten
Sommers der Druck des se lben wird beg innen konnen. Auch für
di e spateren Bände d ieser Abth ei lung s ind die Sammlungen er

h eb l ich vervol l s tän d igt .
D er Regi sterband fur di eWeisth ümer, des sen Bearbei tung Pro

fessor R . S c h r o d e r und Dr. B i r l i n g e r in B onn übern ommen
haben

,
wird ein Wörterbuch und einen Real in dex enthal ten . Das

ers tere , wel ches auf etwa zwei Dri ttel des Bandes berechnet i st ,
g lauben di e Bearbe i ter der nach sten Plenarversammlung druck
fert ig vor legen zu

‘

können .

D ie neue Ausgabe von S c h m e l l e r ’
s Worterbuch schrei tet

rege lm ä ß ig vor
,
und die Ze i tschr ift „Forschungen zur deut s chen

Ge schi chte“ w ird wi e b i sher auch in der Fol ge fortgesetz t .
Hatte die Commi s s ion bei al len d iesen Unternehmungen nur

auf di e sachg emä l
'

se und mögl ich st ununterbrochene Fortfiihrung
B edach t z u nehmen , s o waren w eitgreifendere un d schwierigere
Fragen bei dem gro l

'

sen Werke, wel ches noch in Vorbere it ung be
griffen i s t

,
der Berathung und Entsche idung zu unterwerfen . Aus

den Ber ichten uber die fruh eren P lenarversammlungen i s t bekannt ,
wie die Comm is s ion auf den Antrag des g eh . Raths v . R a n k e

un d des Rei ch srath s v . D ö l l i n g e r vor drei Jahren di e Bearbei
t ung einer al l gemeinen deut schen B iograph ie besch lo l

'

s und fü r
di e Redact ion derse lben den Fre iherrn v. L i l i e n c r o n gewann .

Ueber B egrenzung und E inr ichtung des Werks w urden bere it s in
der let zten Plenarversammlun g e ingehende B et rachtungen g epfio
g en und zuglei ch m i t der Buchhand lung D u n c k e r u n d H u m
b l o t in Leipz ig iiber den Ver lag Unterhand lungen erö ffnet

,
die

inzwi s chen zum A bsch lufs gedi ehen s ind . Das Werk wird nach
den damal s getroffenen Bes t immungen in g lei cher We i se die B io
graphi en von Regenten , Staat smänn ern , M i l itärs , Gelehrten , Kun st
lern , Industrie l len , in sowe i t ihre Wirksamke it auf die E ntwi cke
l ung der Nat ion von R i-nfiul's war

,
zu l ie fern haben ; der Umfang

is t auf etwa 40000 Art ike l in 20 Banden berechnet .
Im verfiossenen Jahre haben s ich di e Vorarbei ten th eils auf

die O rgan i sat ion des ganzen Unternehmen s , th ei ls im Be sonderen
auf di e Bearbeit un g des ers ten Bandes ger ichtet . E s gal t , unter
M i twirkung von F achmannern a l ler Geb ie te di e L i sten der aufzul

nehmenden Person l ichkeiten bes t immt fes tz us tel len und die fii r die
B earbei tung der e inze l nen Art ikel geeigneten Kräfte au fzusuch en .

V or Al lem war zuvorders t ein Kre i s v on sol chen M i tarbe i tern zu
gew innen , deren umfas sende Beth ei l igung zugle ich den Grund fur
e ine zweckmäl

'

sige, das ganze Werk umspannende V erth eilung der

Verantwortli che Redaction A . E s s e n w e i n.

1 1) E ine intere s san te kunsth i stori sche Abhandl ung uber die
beiden Dombaume i s ter : D i e J u n c k e r v o n P r a g u n d d er

S t ra l
'

s b u r g e r M ü n s t e r b a u “ von J. Seeberg (V g l . Naumann ,
Arch iv fur zeichn . K unste ,

XV . Jah rg .) ers che int binnen Kurzem
be im Unterze ichneten .

L e i p z i g . Rudolph Weigel
’ s B u c h h a n d l u n g .

(Hermann Vog e l .)

Dr. G . K . F r o m m a n n . Dr. A . v. E y e.

Verlag der li terari sch — art isti schen An stal t des germani schen Museums in Nürnberg.

S e b a d ’ sch e Buch druckerei in N urnberg .

Arbeit legte. Es ward h ierbe i der Grundsatz befolgt , fur di e ein»

zelnen wi s sen schaftl ichen Fächer die B earbei ter in ers ter L in ie
un ter den en tsprechenden Fachmännern zu wäh len und er st in
zwei ter Reihe die Localforschung heranzuz iehen , wahrend fiir die
po l i t i sche Gesch ichte der e inzel nen deut schen Lande die Bearb ei

ter un ter den S pecial h istorikern d ie ser Terri tor ien gesucht wurden
D ie T h eilnahme der Gelehrten i s t dem Un ternehmen in Wur

digung se ines wi s sen schaftl ichen Werth es und seiner nat ionalen
B edeutung in so erfreul ichem Ma l'se en tgegengekommen

,
dafs der

B eginn des Druck s im näch sten Herb s t sch on j etzt al s ges ichert
betrach tet werden dar f. D ie me i s ten Schwierigke i ten s ind durch
die d ie sj äh rigen Verhand lungen der Comm i s s ion besei t igt worden ,
wenn auch für ein zel ne Partien des Unternehmen s die Kräfte noch
n ich t vo l l ig ausreichen und au f den me i sten Geb ieten des s o umfas

senden Werk s noch m eh r berufene Hände zur Hul fe erwunsch t und

nöth ig wären . Indem die Redact ion deshalb bestreb t i s t , den Kre i s
der M i tarbe i ter mehr und mehr zu erwe itern , glaub te die Comm i s s ion
im Al lgemeinen zur M itarbe i t al le diej en igen Gel ehrten auffordern
z u s ol len

,
wel che auf Grund beson derer S tud ien en tweder für ganze

G eb ie te oder an einzel nen B iograph ien Bei trage zu gewähren be
rei t wären . Man darf hoffen

,
dafs die Veröffent l ich ung di ese s Be

r ich t s im Sinne einer sol chen al l gemeinen Aufforderung w i rken
un d fruchten wird

,
und b i t tet

,
al le Anerb ietungen an den R edac

teur der B iograph ie
,
Fre iherrn R . v . L i l i en c r on hiersel b st, un

m i t telbar zu r ich ten .

Bei der gro ß en Ausdehnung
,
w e l che die Arbei ten gewonnen

haben , machte s ich schon in der vorj ährigen P lenarversamml ung
das Bedürfnil

'

s
, die durch den T od en ts tandenen Lücken auszufül

l en, i n h ohem Ma ise fühlbar. D ie damal s in der von den S tatu
ten vorges chr iebenen Wei se gewäh l ten G el ehrten haben inzwi s chen
S e i n e M aj e s t ä t d e r K o n i g zu ordent l ichen M itgl iedern der

Comm i s s ion zu ernennen geruh t . Profe s s or W e i z s ä ck e r i n Tu
b ingen , der Herausgeber der Reich stagsakten , und Fre iherr v. L i
l i e n c r o n h ier selb s t

,
der Redacteur der d eut schen B iograph ie,

s ind in Fol g e de s sen al s orden tl iche M i t gl ieder zur Commi ss ion
h in zugetreten . E ine neue Lücke i s t dadurch en ts tanden , dafs Pro
fessor D r o y s e n in B er l in

,
s chon l ängere Zei t an dem Besuche

der Pl enarversammlung eu verh indert , se inen Austrit t au s der Com
miss ion erklarte Au s d iesem Grunde glaub te die Comm i s s ion
e iner neuen E rganzung zu bedurfen und sch ri t t auch d iesmal zu
neuen Wah len , um Ge lehrte, we lche s ich um ihre Arbeiten berei t s
anerkannte Verd ien ste erworben

,
zur Ernennung an al lerhöchster

S tel le in Vors ch lag zu br ingen .



N ürnb e r g . D as Abonnement des B lat
tes

,
we lch es al l e Monate ersch e int, wu d

ganz j ähri g an g enomm en und beträgt nac h

der neuesten P ostc onvention be i al l en Po st
ämte rn un d Buch h and lun g en Deu tsch lands
inc l . O esterreich s S fl. 86 k1'. im 24 fi .

-F ufs

oder 2 T h 1r. pred f s .

F ür Frankreich ab onn iert man 111

S trafsburg b e i C . F . Schm i dt , in Pari s b ei
der deutsch en Buch h and lung von F .K li nck

si eck , N r. 1 1 rue de L il l e ,
o der be i dem

Neue F o l ge.

Po stamt in K arlsruh e ; fii r England be i
W il l i am s N org ate ,

14 Henrietta-StreetCovent - G arden in L ondon ; für N ord

Amer ika bei den Po stämtern Bremen undHamburg .

A l l e für das g erman . Museum b e

stimmten Sendun g en auf dem W eg e desBuchh ande ls w erden durch den C emmi s
sionar der li terar.

-art i st. A nsta l t des N u

s eum s
, F . A . B r o c k h a u s in Leipzig , be.

fördert .

A c htz ehnt er Jahrgang.

ORGAN DES GERMANIS CIIEN MUSEUMS .

.N.

'

12 . December.

Wissenschaftliche Mittheilungen.
G rabstein Wi l h elm ’

s I I . von R ech berg in der

S ti f tski rch e zu E l lwangen.

In r 2 d ie ser B l ätter haben w i r berei t s e inen G rab s tein

i n der S t i ftsk i r che zu E l lwangen besp r ochen . Wir la s sen h ier
die Abb i l d ung un d B esch reibung eines ähnl ichen Denkmales
fol gen , welches s i ch daselb s t im K reuzgange befindet , rechter

H and neb en den S tu fen des E ingangs . D ieses Denkmal wurde
b i sher wenig beach tet

,
ob sch on da ssel be wenn glei ch er s t

au s dem Anfange des 1 6. Jahrb . s t ammend i n mehrfa cher
B ez iehung von Interes se i s t . E s i s t d ies der G rab stein Wi l
helm’ s I I . v on Rechberg von H ohen Rechberg . Se ine Z uthei

l ung bot aber um so gro isere S chw ier igkei t, al s die Umschr ift
n ich t meh r vol lstandig erhal ten , nur m i t Muhe z u entzifl

'

ern
,

un d gerade der un tere Thei l
, wo der Tau fname gestan den

h aben m urs , un d der s i ch gegenwartig unter dem B oden des

K reuzganges befindet beinahe vol lstandig zerstort is t . D ie

dor t al lein z um Thei l n och übr igen v ier B uch staben konn te
man fiir IV illt hal ten .

Nach den v ier Ahnenwappen :
1 . Rechberg,

2 . H i rschh orn ,
3 . H el fen s tein und
4 . Wild un d

mu ß te man na ch der gewohnl ich sten

A r t der Anb ringung d ieser Wappen im Spateren Mittel a l ter,

Zum B ehufe der Herste l lun g unserer Abbi ld ung mul'ste der
se lbe au fgegraben werden .

Letztere s Wappen i s t sehr beschäd igt und zum The i l durch
d ie S tu fen ,

we l che in den Kreuzgang h inunterl
‘

ii h ren
, bedeck t ;

es konnte nur nach deren Ent fernung erkann t werden ; doch sind
d ie vier Fe l der m i t je e inem au frech t s tehenden Löwen (resp . zwei
Lowen und zwe i Leoparden) noch deut l ich s ich tbar.
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nament l ich auf G rabs teinen i n er s ter L inie annehmen, dats die?

ses D enkmal einem der beiden S ohne Wilhelm ’ s I. von H ohen
R echberg zu Weifsenstein (nach R ink 1

' um 1 456) un d des sen G e
mah l in , Y l aud v on Hi r s chhorn , gesetz t wor den sei

, al s o entwe

der H ein r ich I I . z u Wei fsenste in , (1 1489) o der Wilhelm II .
von H ohen Rechberg 1506 nach einem al ten S tammbaum).

Nach einer N ot i z in dem R ech berg
’

schen S tammbüch lein

sol l Hein r ich I I. in Weifsenstein beigeset z t wor den sein , und

es sol l s i ch früher am E ingange der dor t igen K i r che ein M O

nument befunden haben , auf wel chem die B i l dn is se und Wap

pen von ihm un d seiner Gemah l in , Agnes von Len tershe im , an

geb rach t waren .

Ueber den O r t der B ei set zung Wilhelm ’ s I I . i st b i s jetz t
u r k u n d l i c h n i cht s fes tges tel l t ; al lei n i n den Akten über die
Ahnenprobe des B er o von Rechberg (v. J. 1 730) l iegt eine

B esch rei bung a l ter H er ren , G r afen un d F re iher rn von Rech
berg“

,
i n wel cher un ter Anderen au f S . 4 . aufgefüh r t i st :

„
H err W ilhalm F reyherr von Rechberg v on H och enrechberg

z u e E l l w a n g e n vnd F raw Margareth a von Rechberg gebore
nen v on Berl ich en seine Gemah l in .

“

Au s d iesem Z u sat z z uc E l l w a n g e n “ geht hervor
,
dafs

Wilhelm I I ., wenigs ten s zei twei se i n E l lwangen res i d iert
wodu rch s ic h seine B eisetz un g da sel b s t erk l är t . Nach R ink
w i r d Wi lhel m ’ s im Jah r 1462 al s eines Augsb urger H aup tmann s
seh r ehrenvol l gedach t . E r fieng i n diesem Jah re m i t dem
Ma rkgrafen (A l ber t von Bran denb urg) bei O bertürheim 14 G e

sel len derer v on H och stet t sammt ih rem Haup tmann ; und im
—näml ieh en Jah re ,

.

„ da man zal t 1462 jar auf m on tag vor v i n
cul a Pet r i (26 . Jul i) zog man h ie (zu Augsb urg) au s m i t 150

.p ferden eytl auserwolt raisig Vo lk , der Haup tman wa s Wil
halm von Rechb erg der wa s ein red l ich unverz agt man “

Obgleich die Um s ch ri ft d ieses Denkmal s, wie un sere ganz

Im C orre8pondenzb latt des G esammtvereins der d eut sch en

G esch ich ts u. A l terth .
-Vere ine von 1859 , N r. 9 u. 10 haben wir

ei n ige Not izen u b e r z u s a m m e n g e s t e l l t e W a p p e n “ und
über „ d i e R e i h e n fo l g e d e r A h n e n w a p p e n

“ mitg eth eil t.

Wir konnen h ier n och zwe i w ei tere B ei sp ie l e anfii h ren . Au f der
gl eich ze i tigen Abbi ldung des Le ich enzugs des Grafen Ph i l ipp von
Hohenl oh e - Neuen stein (T 1606) s in d die s ich tbaren ach t m ü tter
l ichen A h nenwappen auf der S argdecke in derse l ben Reihen fol ge
angebrach t

,
w ie sie nach Sal ver au f der B ei lage A ,

unter VI in
N r. 10 des C orre3pondenzb lattes angegeben s ind . (D ie ach t väter

l i chen Ahnenwappen des Grafen Ph i l ipp werden al s o wol auch auf
der andern ,

n ich t s ich tbaren Se i te der S argdecke in derse lben
Reihen folge angebrach t gewesen sein .) Dagegen i s t nach der

e i g e n h ä n d i g e n Vors chri ft der G räfin Dorothea Soph ie , gebor

nen G räfin von So lms Gemahl in Georg Friedrich ’ s I I.

von Hohen l oh e - S ch i l ling sfiirst die Reihen folge der s uchen : w ie

zur l e ich mufsen gebrauch t werden ,“ so bes t immt , wie sie nach
iBucel in 0. un ter 1 angegeben i s t .

Sei n Vet ter A l brech t war b ekann tl ich Prob st z u El lwan gen
und S e in Neffe Albrech t Vogt daselb s t .

O efel ius, rer. b o i c. script , tom. I
,
fo l . 284. S .

V g l . Wattenbach , Anl eitg . zur l atein . Palaograph ie

42 .

genaüe, auf G rund einer ph otograph isch enAufnahme von Ern.

Zei chen leh r'er B en z“ gefer t igte Abb il d ung zeigt , nur n och stel
lenweise zu erkennen is t , so b ietet sie doch auch en tsch iedene
Anhal tspunk te zur B es t ä t igung der Rich tigkei t un serer Zuthei
l un g dieses G rab stein s . D ie Jah res z ah l an der obern Sei te

,
nach

den Worten : anno domini , is t zwar sch on etwa s abgesch lifi‘

en,

al lei n sie i st doch n och als MD 6 (1 506) erkenn tl ich , un d s timmt
s om i t vol lkommen m i t dem T odesj ah re Wilhelm’

s I I . überein .

Au ffal len mo chte Manchem die dr i tte ,
a r a b i s c h e Z ifler ne

ben den ersten bei den röm is chen ; a l lei n es kommen ni cht sel
ten Beisp iele s o l cher combinierten Zah len vo r

Nach der Jahrszah l scheinen die Worte auf den zu ste

hen
,
un d die For tsetz ung l angs der l inken Sei te der F i gu r l au

tet wo l „ tag vo ruser frav ufh tfa (Auffah r t) (al so am 14 . Au

gust) nactz mi ttag sta Von der I n s ch r i ft auf der rech
ten Sei te des G rab stein s s in d die Worte vo

“

rechp erg . eo
“

hoh e

rechp erg . n och deu tl ich zu lesen . Auf der in nern U mschr i ft
zu bei den Seiten s ind die zum Thei l abgekurzten Worte d em.

got genedig . end p rlzrtz sei . amen. noch vollstandig erhalten .

D ie T rach t der F igur , Pel z rock un d Mütze un d der R o
senkranz i n den H änden s i n d der Zei t en t sp rechend. Im ger

man. Mu seum i s t z . B. die ähn l iche Trach t , frei l ich m i t meh r
b ü rger l i chem S chn i tt

,
au f dem Grab s tei ne des 1501 verstorbe

nen B uch sen un d Z eugmeisters M . Merz au s Amberg zu sehen.
Anfängl ich

,
s o l ange die Jahrszah l n i ch t entziii

‘

ert war ,
waren wi r im Zwei fel

,
oh dieser G r ab stei n n icht Wilhelm I .

angeh ore ,
uber dessen Begrabni fsstatte u rkundl i ch b is jetz t

auch n i ch t s bekann t i s t . Dann w äre das Wappen Nr. 1 se in
ei genes un d Nr. 2 das seiner Gemahl i n Y l aud v on H ir schhorn ,
sowie das Wappen Nr. 3 das s e i n e r Mut ter Agnes , . gebore

nen G räfin von Hel fen s tei n , un d Nr 4 ,
das i h r e r Mut ter

Y l aud
,
geb orenen Wil d und R h eingrafin von D aun , gewesen .

Fü r d i e s e Annahme sch ienen auch die bei den R echberg’
sch en

G rab ste ine U l r i ch ’ s I I . 1458) un d Wolf
’ s I I . (1 1540) in

der P farrk i r che zu Donz dor f z u sp rechen , auf wel chen v ier
Wappen in der g l e i c h e n Reihenfol ge angebrach t s i nd.

Auffal lend un d ungewohnl ich b leib t es al ler d ings, dafs auf
al len diesen G rab steinen die Wappen der F rauen u n t e r dem
Wappen des Mannes stehen un d n icht oben, l ink s , n e b en dem
sel ben .

Aber auch fu r die G enalogi e is t un ser G rab s tein von al l
gemeiner B edeu tung. D ie v ier Ahnenwappen : Rechberg , H ir sch
h orn

,
H el fen s tei n

,
Wild un d R heingrafen z u Daun , ber i chtigen

naml ich zwe i irrthüml iche Angaben R itsert’s im X . B ande des

A rch ivs fü r hess i s che Ges ch i ch te. E r stens namlich war Y l au d ,

di e Toch ter Johann ’ s V . von H ir schh orn (Wappen Nr. an

Wilhelm I . von Rechberg zuWei fsenstein verm äh l t , und n ich t,
wie auch Salver angib t, au H il debrand von Tungen . Zwei ten s
muts Y land

,
nach dem Wappen Nr. 4 , die To chter der Wild
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Enen coninc noch ai gheselagh en

Wy eu mogben des n iet verdragh en

H ec to r hadden hyder ventaelge

E n t rac hern vytter battaelge

Mitten sei l t al onh edeet
Ach il les sach da t hy der n iet open meet
Syn ers scl oech hy m i t sp oren
In syn her t ha d hy t oren
D ieu hy op hect o r wreken wilde
H y s tae Hec t o r beneden den scilde

M i t enen speer da t scarp wa s
Dat hy nummermeer eu ghenas

H ec tor wan t hy h em van ach ter stac duer

H em en hal p h alsberch n och coii crtuer

D at wa s j amer eh rouwe gr oet
D ie goede Hect o r bleef daer d oet
Want syn Iever eu l onghen bei de
V ielen voer hern op t ghereide.

A y hecto r b l oem van eertrycke

N oyt en van t men uwes ghelycke
Van a l len saken waerdy volmaect

E n i n a l len dinghen so wel gheraect
H aefs waerdy en vroet

S coen m i l de s to u t en goet
Gheen din c eu missat aen v
D an ghy heb t verlaen nv

V L even da t sa] syn miswinde
D ieu u an t royen in haer eynde
O ec al len h eren en vrouwen

D iet lesen su l len maken rouwe

Ay ach i l les h o se degh en
H oe fel licke hefstu verscleghen

D en s t ou ten eu starcken hecto r
D at ghy hern van ach ter s takes doer
Moerdel icke naemste h em tlyf.

T waen des had ghesyn een gbeblyf

H adt ghy hern i n t aenschyn ghesien

Dat eu had n iet mogh en gesch ien
A l s ghy hern sagh et ghy weer t verweert

Wan hy d ucke met syn s car'pe sweer t
V menghe woud in t 1yf heft geh ouwen
D aer sagh en ridderen eh joffrouwen.

O ngh elycke wa s v crach t
D a en had s teghea hecto r gheen macht.
E addy gh evoch ten hau t tegh en hau t
D yu h oeft waer h leven hecto r s pan t .
Ay s ta t van t royen wees t droeve seer
D a heves raet verlae*n en eer

0 troyene vl iet haestel icke
D ie b l oem i s d oo t van uwen rycke

Ay n u wor t v s ta t te br oken

E n guy sul t sterven ongh ewroken.

D ie gheen die v te wreken plach
I s d oo t nv maect groo t hantgh esclach
Had hecto r t o t nv mogben leven
Tr oyen waer te wynnea h leven

0 wy h oe droeve een aventuer

H oe swaer h oe b i tter hoe suer
H oe wa s sy O p die sta t vererret
D at sy hern hect or hei t ontfert
Ay hecto r bloeme eu heer gro ot

,

A l h i s t u h ier d us h leven do ot
N och tant sal men dy l o f eu eer

H ier na spreken ommer meer
D ie van der s ta t werden versaech t

D aer en was n iet l anghe getaecht
S y en gh ingen v l iem h aer eu daer
N iemant en nam syn s leven s waer
H et waer hern l ief wa—

enty d o ot h leven

Lu ttel gaven sy cm haer leven .

S y worpen week scach t eu sweer t
Hect o r s doo t heft se verveert

V erwonnen eff gh emaect toe
_

blode

E n ghebrach t in sulcken n ode

D at menien man cp dien dach
Ach ter velde i n ommach t l ach
A l daer scloeghen doo t dat griexe heer
Meh gh en man al sonder

'

meer

Van den vel de heben sy se gh eraecht

T erstat wer t l iepen sy vei saech t

S y maecten hern wech al aver v oet
M enich sweer t wer t gh evet in t b l oet
E u menich bleef daer ter stont

D oo t gh evaen en gh ewont

Haen m i l le daden sy er
'

i met el

N V syn sy te baven wel .

D iet tlyf ontdroegh en m i t gh ewelde
L iepen ter s tat wer t vanden velde
Ach il les sch loech ter do o t eh ontwe

Wel v h ondert en mee

Wan t hy vantter gh enoech te sclaen

S oe veel deed hy da t ic waen
D at hys daer had de gro ten pry s
O vidius scryft en V irg il ius

D ie deser battaelgen d oen ghewach

Dat daer hec to r d oo t lach
Datten ach i ll es b au t aen syn pert
E u scleypten ter s’tat wer t
M i t enen gordel van syden

D at hern te voren i n c or ten tyden
Ayax synre mo

'

yen t oen gaf

Als ic v yerst telden daeraf
Mer doe hy quam al by der stat
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Gaf hy hern p r iamu s dies h em ‚ ba t
Benoet swych t al temael des

Alsoe on s bescryft dares e tc . etc.

111. G eo graph i s c h e r E x curs.

Di e werl t i s gedt in d r ien

A l s men h ier we] mach s ien
D een deel hei t men As i a
D ander hei t men E uropia
Afiricka h ei t dat der de deel

A l As i a dat i s geh eel
D een h elii t van eertrycke

Dat alre yerste corinicrycke

Dat i s dat eerdsch e parady s
D aer staet i n dat selue ry s
D aer ad am aen brac tgh ebot
By d ien scloet on s here got
M i t enen m uer claer vieryn

Daer sal igbe s ielen bynnen syn

Daer i s een b oem hei t l ignum v ite
Daer l ees t men af wonder s mee
Wie van syare v roch t yet ate

H y bleef altoes in eenre maten
Sender evcl en s onder d o ot
D at i s van h out wonder gro o t
Daer comen nyt v ier ryvieren

D ie ghy m ech t h eren vysiereu

Physon hei t deen en oec ganges
C aemt nyt een berch h eet tetobares
E h 1egh et d oer tlant van Ind i a
Gh i on hei t dander daer n a
E n nylus hei t sy oec mede

S y loept d oer menghe goede stede
D oer tlant loept sy van egypten al e tc.
D alre yerste cofiicryc daer naer

Dat is d at l an d van Ind ia
H et gaet zuyt vvt t o tter r o der see

A en die noert syde myn n och mee
S taet een bergh h ei t cauca su s
A en die westsyde occranus

I n I nd ia n a mynem waen

I s een ey l an d hei t t imperhaen
Daer x s tede ynnen staen

E lx juer s syn daer s onder waen
T wo s omer eu twe wynter mede
E n daer in die seine s tede
G royt cruyt i n alre ty t

D ier i s van vogelen gro ot jo lyt

T we ander eylande syn daer na

D een he i t engere dander crisa

Duer i s men ien berch inne gul den roet
E n daer toe menien d rake groet

E u vogelgrypen die daer wachten
T egh en al le man m i t bare erach ten
D ie berghe van ca5pi a

Syn int l a u t van Indi a
D aer alexan der die coninc

Mengh en jo den hymnen vinc

Tusschen die zee en die berghe
Women resen eu dwergh e

Van go ch eu van magoch gesclach te
Ji eu weet duvel se daer b rachte
S y eten Inde en b ees ten
S y drineken b l oet d at sei t die jeeste
In In di a syn ghewaerl icke
XLIIII coninckrycke

E u daer toe mengh erh ande Inde
D ier 10 v een deel sal beduden e tc.

IV. S ch l u l
‘

s.

Heer wa s hy (Enea s) meer dan XL jaer
In lacien oeo daer naer

A l s i c i n virgilius l as
A l s hy o u t van dagh en wa s
Wan hy enen soen h iet si sanus
E nde synen soen Aschanus
Maecten al da die goede s tede
D ie syut r omu lu s bei tem dede
Romen n a den name syn
A l du s dan syn die l ai yu
C omen van den troyenen

E u al le die keiseren die cr oen spieneh

In r omen daer af gh eharen

H et wa s voerseit l anghe te voren

D at die t r oyen baren n oe t

V erwynnen soudeu al wa s hy gr oot
D eese meer gh inc veer eh myde

Daer quamen die t royen te stryde

D ie in menich l au t waen teaty be

B aer kynder ende wyne

Quamen daer oec van achesten

E n ridderen van mengh er ves teu
Van creten van pargamea
U yt greiken neer en de na

D och da t sy maecten een scaer
Aver die berghe seyudeu sy se daer

D aer wa s vranc af hoeft man
In vranckryc wa s hy die yerst die wan
Y erst werve c o ren eü wyn

O p die E de l ryvier den ryn
Noch heitet tlant na symen naem
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R e p a r t i t i o n

d er M ann s c h afft z u F uß, u n d P fer dt p r. 10000

M a n n
,
a u f d i e s amb t l . R e i ch ß S t ä n d e , a l s P u r s t e n ,

E rz b i s c h ö ffe , B i s ch öffe , w e l t ]. P u r s t e n , G raffen ,

und H e r r n , s o d a n n A e bb t e und S t ä t t e

(Sch la fs .)
D i e a b t vud pre l a t en.

Ful d i i ij pfl.
,
vi ij zu fu s

,
H erßueld j pfl. ,

ij z u fus , E l
waung ij pfl.,

i i ij z u fu s , Wyssemburg ij pfl., i i ij zu fu s , Cam
b erg j pfl.

,
j zu fu s

,
S almerßwyler ij pfl.

,
i i ij z u H.

,
murbach ij

pfl.
,
i iij zu K emptten ij pfl.

,
vj zu H., Wyngartten ij pfi.

,
i iij

z u San t Gal len i iij pfl. ,
v z u fus , Rych enow j pfl.,

j zu fus,
Wyssenow j pfl.,

j zu fu s
,
Sannt B la s ien ij pfi.,

i i ij z u fu s , Zu
sann t Jergen j pfl ., j z u fu s , G iengenbach j pfl.

,
j zu fus

,
Cur

fey j pfl.
, ij zu fus , Mulbronn i ij pfl.,

vj zu p rob s t von schus
senriet j pfl.

,
ij z u Abbt von Backenriet ij pfl.

,
i iij zu H.,

Abbt von der Zynnen ij pfl. ,
ii ij zu fu s

,
Abbt von R ittershu

sen j pfi .
,
ij zu fus , C renntzl ing (K reutzlingen) j pfl.

,
ij zu fu s

,

S ehafi
'

husen j pfi.
,
ij zu Wal t Sachsen ij pfi.,

i iij z u fu s , C a
stel l j pfl.,

ii ij z u H.
,
v on einsideln j pfi.

,
ij zu von sann t max

mynn ij pfl.
,
i ij zu v on sannt Nach tys zu t r iel j pfl.

,
ij zu H.

,

von H ede[5husen j pfl.
,
ij zu H.,

von Beckeuburg j pfl.,
ij zu fu s

,

von och senhusen j pfl.
,
von Sel s j pfl.

,
v on Bebenhusen ij pfl.

,

iij zu fus, von alb j pfl.
,
ij z u d .

,
von T untzlingen j pfl.

,
ij z u

v on E l ch ingen j pfi. ,
ij zu von Blauburren pfl.

,
ij zufi.

,

v on Zwifaltenn j pfl.‚ ij zu H.,
von vsingen j pfl.,

ij zu H.
,
von

pfefi
°

ers j pfl.
,
von s ann t Johann s j pfi.,

von pettershusen j pfl.,

ij z u

D er meis ter T utschordens i i ij pfi.
,
vi ij zu die Bal iemzu

C oblenntz ij pfl.,
i i ij zu die B oley zu E l ses ij pfl.

, i i ij zu

die Boleien zu osterrieh ij pfl. ,
i iij z u H.

,
die Bolyen ander otsch

ij pfl.
,
i i ij zu H.

,
der meis ter Sann t Johann s o rden s mitsampt

al len H usern In tu ts chen lannden dessel ben ordenns xv pfi.,

xxx z u fus .
D i e S t e t t .

R egenspurg x pfi. ,
xx z u Nurenberg xii ij pfi.

,
xxvi ij

zu Rottenburg v pfl.
,
x z u Wyssenburg ij pfl. iij zu H.

,

S chwebischwerd ij pfl.

,
i iij z u Wynßh eym i ij pfl.

,
vj zu

S wynfurt ij pfl. ,
i i ij zu Wympfi

"

en ij pfl. ,
i i ij zu Hei l

pronn i i ij pfl.
‚

vj zu H al l vj pfl.
,
xij zu 11 , Nord l ingen vj

pfl.
,
ii ij z u H , D inekelswh el i ij pfl.

,
vj zu fu s , V lme xvj pfl.

pfl. (s ic) , XXX] ) zu H.
, ougspurg xiiijpfl.

,
xxvi ij zu G ienngen

ijpfl.
,
ii ij zu Ai on j pfl.

,
Bopfingen j pfl.

,
G emind ij pfl.

,
i i ii

zu fus
,
Eßl ingen v pfl. ,

x zu fu s
,
R itlingen i ij pfl. ,

vj z u fus ,
Wyl j pflx, ij z u fus , pful lendorfi" ij pfl.,

ii ij zu fus , K auti'burn
ij pfi.,

ii ij zu fu s
, vberl ingen i ij pfl„ vj z u fus , Ebenheim j pfl.

,

ij z u fus, Wanngenj pfi.,
ij z u fu s , yßney j pfl.,

ij zu fu s , Luck
ki rch en jpfl.,

ij z u fus , Memyngen i i ij pfl.
, vi ij zu fus , Kempten

i iijpfl.
,
vi ij z u fus, Buch orn jpfl.

,
ij z u fu s , R auenspurg i i ijpfl.,

viij z u fus , Biblach ij pfl.
,
i iij z u fu s , Lynd0w ii ij pfl. , vj zu

fus
,
C ostenntz xii i pfl.

,
xxv i zu fus , Ba se l xv pfl. , xxx zu fu s

,

i
° °

j

D urch l o ch ert .

Lateini sch e R eime des Mi ttel al ters.
XV I I.

Wie das Mantell ied
,
i st au ch da s i n der Marburger Hand

sch r i ft vorausgehende S t uck ein we i t verb rei tetes . Es is t der
Pr o tes t gegen die M is chung des Weines mit Wa sser , wel chen
S al imbene ebenfa l l s seinem P rima s zu schreib t . I ch habe d ieses
S t ückes s chon im Anzei ger 1868 , S p. 163 un d 287 gedach t.
Auch der Münchener G od. l at . 641 hat f. 81 zwei Zei len daraus,
von jüngerer H an d ges chr ieben . In der Marburger Handschri ft
is t n och von u rsp rüngl icher o der sehr ahnlicher Hand des 12.

S traußburg xx pfl.
,
xl z u fu s , K eissemperg ij pfi.

,
i i ij zu fus ,

Co lmar i ij pfl. , vj zu fu s , S letzstatt l ij pfl. , vj zu fu s
, Mulhu

sen i lj pfl., vj z u fus , R ottwyl i iij pfl.
, vi ij zu fus , Ingelßh ein

j pfl.
,
ij zu fu s

,
Hagen ow i ij pfl.,

vi ij zu fu s
, Wyssemhurg 11)

pfl., vj zu fu s , Sp ir V i l j pfl.
,
xvj zu fu s

,
Worms v pfi.

,
x zu

fus
,
F rannckfurt xv pfi.

,
xxx zu fus

,
F ridberg l ij pfl.

,
vj zu fus ,

G erlnhusen i ij pfi. , vj zu fu s, Wetzsch lar ij pfi.
,
i iij zu fu s, C oln

xx pfl. ‚ xl zu fu s , Ach v ij pfl.,
K ij zu fus, Tr ier vj pfi.

, K1j zu

fu s
,
Met z xxv pfi., 1 zu fus , D uln i iij pfl. ,

viij zu fu s , Ver dun
ii ij pfl. , 1711) zu fus

,
B isuntz v pfi.

,
x zu fu s

,
L ubeck xviij pfl.,

xxxvj zu fus , Hamburg x pfl. ,
xx zu fus ,

'

Wyßmar x pfl.
, xx

zu fu s , D orckgemind i iij pfl.‚ V i lj zu fus , Linenburg x pfl.
, xx

zu fus
,
Sun t x pfi. , xx zu fus

,
Ro stock V i lj pfl. , xvj zu fu s ,

Bronsviyg xvj pfl.
,
xxxu zu fu s , Prennen x pfi.

, xx zu fus
,

G rybßwald vi ij pfl.
,
xvj zu fus, Quedelburg vj pfi. , XJ1 zu fu s ,

medburg ij pfi. ,
i iij zu fus , Mulhusen vj pfl.

,
xij zu fus, Nor t

hu sen vj pfl. , X1) zu fus , H i ldeßh eim vj pfl. , xij zu fus
, H er

fordten ij pfl.
,
i iij zu fus , So st vi ij pfl., xvj zu fus, Brackel vj

pfl.
, ii ij z u fu s, S taden vj pfi.

, l zu fus , Wart tenberg i ij pfl „

vj zu fus , H un(eg)om ij zu pfl. ,
i iij zu fus , palbronn iiij

pfl.
,
viij z u fu s
I tem S o s ol len die eyd(geno)ssen von Bern, l ucern , Zu

r i ch , S olotern, fryb urg, In vch tlannd vud annder, 80 In eynung
m i t In s in d , habennd hun der t zu pfl. vud Nunhundert zu fus,

doch so s o l len die ap te
, prelatten, G rauen , vud Her ren , die als

h ieuorstett angeschl agen vud In der eydtgenossen l a und geses

sen ni t In der nech stgemelten 80171 b egr iffen s in , S oun der
By dem an sch l ag Bel iben, der vff einen yeden wie h ieuor v on
Im geschriben s tett In sonnderh eitt gesatzt i s t.
I tem da s kungrych zu beheim m i t merh ern S lesiern

,
lusitz

Sech s Stet t Egerer vud C luberg K rai s s ol len Haben druhun

der t pferi d vud S yben hun der t zu fu s die söllennt sie vnnder

Inen ansch lah en.

I tem dem H ertzogen von burgondien i s t s in anzal ange
sch l agen wyl man a in bottschafi'

t an In fer t igen wil l .
D a r m s t a d t . F r a n c k.
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Anz eig er fur Kunde der deutsch en Vorzei t .

I t em a l i u d b o n u m I -n c au
‘

s tum.

R . vi ij gal l as r omana s i n 408 partes c on ci sa s , superfunden
tes cereuisiam men sura quar te par t i s st0ph i et stare perm it
ten tes per 4°r di es et noctes , et apponetis i gn i , s i c quo d bu
l i a t m odi cum

, et separetnr brodium a gal l i s , et i teruni appl i

cetur i gn i brodium , et addatur vitriolum , et probetis cultell o

incaustum. S i rubescit cu l tel l u s
,
sat i s eri t. S i ner o n on p lu s

addatur de uitriolo et gummisetur incaustus mediocriter
,
s ic

quo d n im i s resplendeat , et singulis quatuordecim diebus fiet

incaustum recens. E t secundar i o concidentur gal le prem i sse
cum apposicione gal larum aliarum, et Operetur ut p r ius e tc.
K ö n i g s b e r g. E . S t e f fe n h a g e n .

fa u l wasser ; (M o n e , lat. u . griech . Messen S . 164,

H ut di ch ! E in L ied von Luth er.

In einer S chrift von Joach . C amerarius : Cap i ta pietatis

et reli gionis christianae e tc . a Joach imo Camer ar i o Babeber
gen s i . Lipsiae cum p r iv i legi o . Am S ch l u ß pag. 78 : impr ime
ba t J ohannes S tei nmann, typis V oegel ianis. Ann o MD LXXVI .
s teht pag. 47 f. fo lgen des L ied :

V ermanung zu Zuch t vud eh ren vnd der buß, ein sum
mar ien de[3 buch s S alomonis.

Huth d i ch huth d i ch mei n l iebes k i n d ,
Gar v iel der b ösen B uben s in d ,

D ie leb en wie ein Saw vud R ind ,

p. 48. V ud b lei ben in den sünden b l i nd ,
D o ch bal d sie G ot tes s trae find

,

V nd machet sie des T euffels gsind.

H uth d ich fur ihn vnd folg ih n n icht,
Gedenek '

an G ot t der al les s i ch t ,
Auch al les strafit wa s b ö ses \gsch icht
F urwar n ich t sch ertzt m i t sei nem gricht,

Wie un s die hei l i g S ch ri ft verg ich t,
Obglei ch ein Bub ihm selber tich t ,
Es hab n och l ang m i t jhm kei n n oth
V ud fraget ni ch t s nach Gott s geb ot,
H el t au ch der E ltern wor t für Sp ot ,
Mein aug der v iel gesehen hot ,
D en es i s t werden al l z u sp oth ,
V bereiiet da s sie hat der Tod t,

D r . K . J. S c h r o e r .

Hat i ch t
,
hat icht

,
ug'

en e tc.

(M i t e iner B e i lage.)

Veran tw ort li che Redact i on : A . E s s enwe in . Dr . G . K . F r o m m a n n . Dr . A . v . E y e.

Verlag der l i terari sch - art i st i s chen An stal t des german is ch en Mu seum s i n Nurn'berg.

G edruckt bei U . E . S c h a l d in N urnb erg .

D arumb mei n k ind und l ieber S ohn
,

H er z u dem kön ig Sal om on
,

D er gib t d ir vi l der leren s ch on
,

D ie G o tt gefel t im H imels thron ,
V nd dir wird geh en rei chen l ohn

,

Wenn du mit fieiß diß ha s t gethon.

D oct. Mar t. Luth .

“

Obwoh l ich ein weiteres Z eugnifs n ich t kenne , so möch te

ich d och n i cht bezwei fel n , dafs d ies L ied von L uther i s t.
D er Anfang er inner t an Wal th er ’ s H uetent iuwer zungen !
hüetent iuw

‘

er ongen ! hüetent iuwer ören!“ da s m i r auch
wah r schein l i cher m i t h ue t e n t anzuheben schein t al s mit dem
Sp ruch : „N ieman kan m i t gerten “ (s.Wilmanns’ Wal ther

,
S .

E s i st v iel lei ch t er l aub t , h ier hervorz uheben , dars d ies L ied
noch sp at im V olksliede nachkl in gt. In den sieh enburg.

sachs .
Volk s l iedern , h erausg . v on F . W. S chuster

, S . 4 1 wird ein .

L ied mitgeth eilt, da s sch lech ter d ings n i ch t al s b l o s z ufäl l ig m i t
Wal ther ’ s Liede z u sammen s t immen d angesehen wer den kann .
Es hei l‘s t da sel b s t i n der U ebersetzung : H ü t e t euch

,
hutet

eu ch , s on st wir d man eu ch berauch en Es i st
ni cht gu t, wenn man al les s ieh t , wa s auf der s ch l immen Wel t
ges ch ieht. H u t e t euch , hutet euch

,
O h r e n ! man m uts ni cht

al les h ören ; man h or t gar v iel a uf dieser Wel t
,
wa s frmhmen

Oh ren ni cht gefä l l t. H ü te t eu ch , hü tet eu ch , Z un g e n ! son s t
nimmt man euch gefangen ; man redet s i ch ehnder noch zu

T od , a l s man s i ch fal lt zu T od.

“ O h n un v ie l lei cht durch
Meistersängerschulen das Walther

’

sche L ied s i ch erhal ten hat
(die b i sher b ekann ten M eistersangerhandschriften kennen es

meines Wi s sen s ni ch t), o der wie immer ein s ol cher Nach k l ang
im V olksl iede zu erk l ären i st

,
es s teh t d ieses Volks l ied jeden

fal l s m i t demWalth er
’

sch en L iede in bes t imm terem Zusammen
hang, al s ob iges L ied Lu ther ’ s , da s wol n ur zufall ig ank l in gt,
ni ch t meh r al s z . B . ein anderes L ied des 1 6 . Jahrb. gegen

das Hei r aten : h ü t d i c h bei leib , nimst du ein we i b e tc.“
(H olimann V . F .

,
G esellschaftsl ieder S . C amerarius hat

dem Luth er
’

schen Liede e i ne met rische conversio i n l inguam

l at inam und eine
,
gleichfal l s met r isch e

,
griech i sche : rocga

'

gpgacö
'

cg

fol gen l a s sen , wom i t da s Luther’

sch e Lied denn hochgeeh r t
er schein t .

W i e n .



BEILAGE ZUM ANZEIGER FÜR KUNDE DER DEUTSCHEN V ORZEIT .

M 12 . December.

Chronik des germanischen Museums.

N u r n b e r g
, 15 .

_

D ecember 1871 .

D en Gaben fur un sere Bankasse ,
di e wir j üngst zu verzeich

nen hatten , i s t auch e ine so l ch e von 506 . von S e i te Sr. Er lauch t
des Herrn Grafen von Caste l l -R iidenh ausen gefo lgt . D er von S r. E r

lauch t dem Herrn Grafen von Rechberg g utig st ver sprochene Abgu fs
e ines A h nengrab steines i s t n unmehr fert ig und dem Museum über
geben , es wurde der s ch one Grab ste in rnit der s tat t l ichen Rit
terfigur des Grafen U lrich von H oh enrechb erg g ewah l t eb en so
der von Herrn Bez .

-G er -D irektor F reih . v . Wel ser seiner Zei t zu
g esagte des Barth o lomaus We l ser . D esgle ichen i s t der al s G e
schenk des Kölner Domkap i te l s verwi l l ig te A bgul's des Grab ste ine s
des Erzb i sch o fs Konrad v . H och staden ,

des Gründers des Kölner
D om e s

,
berei t s vol lendet un d steh t ein stwe i len im Atel ier des

D ombildh auers Fuch s in Kö ln . S e. Er lauch t Herr Graf v . E rbach

Erbach hatte die Güte, den Abgufs , eines besonders s ch onen F a
m i l iengrabsteines dem german . Museum in Auss ich t zu s te l len.

Während so un ser Plan von versch iedenen Se iten rei che Forde
rung erh ie l t , au s wel cher die T h eilnahme hervorgeh t , die derse lbe
fin det , war auch das Museum se l b s t n ich t m uss ig . Es wurden im
Jahr 1871 au f Kosten des Museums Abgusse des Grabma l es des
G egenkönigs Rudol f von S chwab en im Dom zu Merseburg

,
des

Sach senherz ogs Wi t tek ind , des gro fsen Gegners Karl ’ s des G r.

,
in

Engern , des B i sch ofs H i ldewart zu Naumburg , des B i scho fs Adel og
v on H i l desh eim

,
des zwe iten Grabma l s des he i l . B ernward da

selb s t (das äl tere i s t sch on vor l ang eren Jahren al s Gesch enk Sr.
Majestat des Kön igs G eorg V . von Hannover dem Museum zuge
kommen), des Presby ters B runo dase l b s t , des Erzbi schofs Math ias
v on B ucheck zu Ma inz , des D iether v on Hae l zu M eran

,
des

Berengar von B er l ich ingen im Kloster Sch on thal , He inrich ’ s des
F et ten zu Bursfe l de , des Grafen von -V einsberg und se iner G emah
l in zu Sch önthal

,
des Mus ikers Paumann in der Frauenk i rche zu

München , der Margaretha T uch er im Dom zu Regen sburg , der
beiden Baume i s ter B oh l inger zu E i sl ingen , der Herren v . Il eydeck

zu He i l sbronn , des B üch senmei s ters Mart in M erz zu Amberg sowie
e in ige k le inere ange fert igt .

D ie Verwa l tun g des verein igten protestan ti schen K irch enver
m ögens dah ier hat dem Museum wieder e inen n euen B ewe i s ihre s
freund l ichen Interes se s gegeb en

,
indem s ie un ter E ig enth um svor

beha l t iiber 100 bronzene E p itaph ien ,
die im Lau fe der Ze i t v on

G räbern au f dem S t. Joh anniskirchh o fe dah ier abgen ommen und

bi sher in e inem G ewölbe des Lor enz er P farrh ofes aufbewahrt wur
den ,

demse l ben übergeben hat .
Nach und nach d enken w ir daran , neben den G rabmalern auch

andere D enkma ler der Skul pt ur abformen zu las sen , um rech t ba ld
den E ntw ickelung sg ang d iese s K unstzw e ig es übers ich t l ich dar
s te l len zu können . S o wurden j üngs t die zwe i s ch onen F iguren
d es Eckbert und der Baba aus dem Westch o re (l es Naumburger
Domes abg eforrnt und bere i ts A u ft rag zur Nach bi ldung der schön
s ten Wech se lburg er Sku lp turen erth e i lt . Wir haben d iese Auf

zah l ung ab s ich t l i ch so vo l lstandig gegeben , um auch Anderen G e
l eg enh eit zu b ie ten in Verb indung m i t un s n och we i tere s ol che
A bgusse fertigen zu l assen

,
und bemerken noch

,
dafs auch die

sch ön sten Bamberger Sku lpturen demnäch st end l ich für das N u

seum g eformt werden s ol len , s owie da is die Abforrnung der al ten
T h urfiüg e l von S t. Maria au f dem Cap i to l zu Kö ln berei t s in Ar
bei t i s t. Auf die beab s ich tig te Nachbi ldung der schönen S kulptu
ren der g o ldenen P forte zu Fre iberg haben wir m i t Bedauern vor
l äufig verz ichten m ii ssen, we i l die E rlaubn ifs zur Ab formung n icht
zu erlangen war

Da le ider in jung ster Z ei t eine Reihe wi ch tiger G egen stande
au s der Sammlung des Ant iquars P ickert in Nurnberg

,
auf die

das Museum refl ekt iert hatte
,
in ’ s Aus land verkauft w orden s ind

,

s o hat das D irektorium des Museums m it Zust immung des V er

wal tung saussc husses Schr i t te g eth an, um w en igsten s die wicht igsten
un d werth vo l lsten S t ü cke dem Museum und dam i t dem Vater lande
zu erha l ten

,
wobei wir da s freund l iche Entgegenkommen des Herrn

Pickert b esonders z u rühmen hab en . Es werden so den versch ie

denen A bth ei lung en der kun st « und ku l turge sch ich tl ichen Samm
l ungen nach und nach e ine Re ihe th e i ls interes santer und w ich ti
g er, th ei ls seh r k os tbarer Werke e ingere ih t w erden konnen.

Sei t Veröff en t l ichung des l et zten Verze ichn is ses wurden fo l v
gende n eue Jahresbei t räge angeme l det :
Von ö ff e n t l i c h e n K a s s e n z

‘

Hal l sta tt . Gemeindevertretung
2 8. 20kr. Neu-U lm. l ) istr1kt srat h 15 6 .

Von V e r e i n e n : Emden. Gese l l schaft fur b i l dende Kun st und
vaterl änd i sc h e A l terth um er 100.

V on P r i v a t e n : Bres lau. Dr. Blumner , Gymnas ial lehrer, 1 H.

45 kr. ,
Dr . G i tz ler

,
Profes s or

, 1 0. 45 kr.
,
Dr. K ambly, Pro fes sor,

1 H. 45 kr.
,
Kön ig

,
k . S tadtg erich tsrath , 1 H. 45 kr.

, L ichtenberg ,
Kunsthänd l er

, 3 H. 30kr.
, Dr . Lindner, Gymnas ia l lehrer, 1 fl . 45 kr.

,

Dr. Ludwig , Gymnas ia l leh rer , 1 11. 45 kr.

,
Dr . Me i s ter 1 8. 45 kr.,

Dr. Nothe r 1 H. 45 kr.
,
Fräu le in Auguste Nowag 1 6 . 45 kr.

,
N O

wag
, O brist l ieutenant a. D .

, 3 6. 30kr.
,
von Nowag , Ren t ier , 3 H.

30kr. Dr. Richter
,
Gymnas ia l lehrer , 1 11. 45 kr

, Dr . H oseck 1 fl .
45 kr

,
S chu l tz

,
k. Baume is ter , 1 fl . 45 kr.

,
S tobbe

,
Pro fe s sor, 1 11 .

45 kr.
,
Dr . Weg eh aupt , Gymnas ia l lehrer , 1 0. 45 kr. Dr. Win ter,

Gymnas ia l leh rer , 1 0. 45 kr. Eger. Joh . Li l'sner, k. k. Gymnas ia l
d irektor

,
1 H. 10kr. Ga i ldorf. D r. Gme l in , Oberam tsarz t , 1

H as t
,
Amtspfleg er , 1 H.

,
H i l ler , Gastgeber , 1 H.

, K leinkn ech t , Stad t
schu lth e ifs , 1 ii . , v . Martens

, Justizas sessor, l i empp is, Amtsbau

m e i s ter , C h r. S e i lach er
,
C ondito r , 1 0. Hal le Dr. E .

D ümmler , Un i vers .-Pro fes sor 3 11 . 30kr. Heidelberg. Dr. Bartsch ,
Pro fes sor , 2 H.

,
Bassermann Buchhänd ler , 1 11 . 45 kr.

,
Frau Dr. Be

n ecke 2 H.,
Dr . Benecke 1 H.

,
Haus rath

,
Pro fe s sor , 1 H. 45 kr, Kühne,

I l o frath , Dr. Lad enburg D r.

’

l
‘

h o rh ecke 1 fl.
,
\V indsch e id

,

G e h . Bath , 2 11 . Hersbruck . Bube ,
Ober leh rer , 30kr. Her s feld.

Ii ippart , G u tsbes i tzer , 1 6 . Innsbruck. Dr. A l bert Te l l 1 H. 10 kr.

Kaufbeuren . Em i l Schä fer , G ro ß händ le r , 1 0. Lindau. Frau Gruber ,in A lwind , 5 H. (s tat t früher 3 Media sch (S ie benbü rgen) Joh .
Leh rer

,
Pro fes sor, 35 kr.

,
D r. S iegmund

,
kr D r. l i ud.

The i l , Gymnas ia l le h re r, 35 kr.
,
Kar l We rne r, Profess or , 35 kr. Mi

chelstadt. Bichmnnn,
Pi

'

urrv icnr, 1 fl.
,
B e nhard , Landg erich tsassesso r,

1 6 1- la l le r
,
S taatsanwa lt

, l tl. , I
-l e is

,
Apo theker,

K rede l
,
Kaufmann

,
Kromm

,
Kaufmann

,
Löwer

,
S e
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kretär, 30kr.
,
Meyer , Stad tpfarrer , 1 H.

,
N eputh , Buchdrucker , 30kr.

,

S ieber t , Asses sor , 1 H.

,
S trau l

'

s
,
Kaufmann , 30kr.

,
S trau l

'

s
, Land

richter , Wagner
,
Oberp farrer

, 1 fl.
,
Wei s , Lehrer, 1 6 . Neu

stadt A. Brockart , Bauass istent, 1 8 . 12 kr.
, U lr ich , Materia l i st ,

1 t) , 12 kr. Nürnberg. Konr . Wii rflein, Comm i s , 30 kr. Posen . H ie l
s che r

,
Rektor a. d . M it te l schule , 1 6 . 45 kr. Prag . A . Ri t ter v on

Launa 5 ti . 50 kr. ,
Ludwig \V ayde lin 5 fl . 50kr. Rotenburg (Prov.

H es sen ). Dr. Ung ewi tter 1 fl. S ch lei z . Dr . Duden , G ymnasialdirek

t or 1 fl.
,
Dr . F i sch er, G ymnasia lkonrektor, 1 6 . 45 kr. (statt früher

kr) , A , Mayer, Past or, in Röd ersd orf 1 H . 45 kr.
,
Meyrose, Bur

g ersch ul leh rer , kr.
,
M ü l ler , K re isg erich tsrath , 1 H. 45 kr. R o

ther , Lehrer , in O ettersdorf kr.
,
Rüd iger

,
Gymnas ia l leh rer

,

35 kr.

,
B . Rudo lph

,
Leh rer

,
in Tegau kr.,

S ch l ick ,
R ech tsan

wal t u . S tadtrath , 1 6 . 10 kr. (s tat t früher kr ) , Schorr , Bür
g erschu l l eh rer, kr.

,
Dr. Schuchard t , Gymnas ia l l ehrer, 35 kr.

,

S chmalka lden. F . S ch e l ter , Fabrikan t , 1 fl . 45 kr. S tuttgart. Gru
ner, Pro fes s or, 1 fl„ T h eod . L ink , Fabr ikan t , Mül lberg er , F i

nanzrath ,
v . R ii me l in, O berfinanzrath , 1 H. ,

v . S chm id t
,
Major,

fi. Wei s senburg. Vogt , S tudien leh rer , 1 fl. Z ielenzig bei Frank
a . O . F räul . Char] , Schu l tz 1 11. 45 k

E inma l i g e Be i trag e w urd en fo lgende g eg eben
Von ö fl

‘

e n t l i c h e n K a s s e n : S äch s i sch Regen (S iebenbur

g en) Stad t 1 1 11 . 40 kr.

V on V e r e i n e n : Munchen . G ese l l schaft Tafel runde 106 .

Von P r i v a t e n Düren . Kappes , Gymnas ia ld irektor , 1 fl. Plain
feld . Dr . med . lxropf , prakt. Arzt , 1 6 . 45 kr. Rotenburg (Pre v.
H es sen). V on

‘

einig en Priva ten 9 6 . 48 kr. S chässburg F r. M.

T euts ch , s t ud . th eoL, 1 6 . 10kr. Tübingen . Ada lb . v . Ke l ler
,
Un iv.

P rofe s sor
, 1 H. 45 kr.

Un sern Samm lungen g iengen ferner nach stehende Ges ch enke zu z

1. Fur die kunst und kulturgesch ichtl iohen Samm

lungen.

(N r. 6387

Berl in . E r n s t K o r n
,
Kuns tver lag : Profil ierter Zieg el s tein

aus der a l ten G erich ts laube in B er l in . D i l l ingen . K a u f fm an n
,

g räfl. Fug g er
’scher In spektor : Bi ldnifs des J . L . G erusus

, K pfstch .

von V i l lamene . Karte d es baye r . Kre i ses von T . C . Lo tter. Spot t
b i ld au f d ie H in richtun g des J . S üi

'

s Oppenh eimer
, K pfsteh .

Donaues ch ingen. G u t m a n n ,
fürs tl . K abinetsrath : G ypsabg u l

'

s von
ein em h e i V0h renbach ge fundenen S ie v e l sto ck vom 14 . Jh dt.

Donzdorf. S e . E rl . G r a f R e c h b e r g : G ypsabg u l's des Grab s te ines
des Gra fen U lrich von Rechb erg . Erbach . S e . E r ] . G r a f E r

b a c h : 14 Kup fers tiche m i t Darste l lun g v on Grabdenkmälern der
Ahnen des g rä ii . E rbach

’
sch en Hauses . Eutin . B l u n ck

,
Gym

nas iast : S te inkei l u . S teinme i l
'

se l
,
ge fund en be i li reuzfel d . B r u h n s

,

Baurath : 12 S te inkei le a . d . Umgeg en d von Eut in . D r . F a n s c h ,

Gymnas ia ld irektor : Graburn e a , d . Umge
‚
g end von Eu tin . H a r d t

,

G ymnas iast : S chwertknau f von Bron ze in G es ta l t e in es Adlerko
pfes . ge fund en bei Kron enberg . K a h l e

,
Gymnas ias t : St einkei l

,

g efund en b ei K a lkh ii tte unwei t Eut in . J . K ü r s c h n e r , Co l labo
rat or am S taatsg ymna=ium : Scherben von Graburn en ; 4 Abd rucke
äl te rer S ieg e lstöcke . L a n g b e h n ,

Gymnasiast : H o h lme i l
'

se l von
Feuerstein , g e funden be i K lenzau . L i e n a u

,
Ho fapoth eker : Speer

Spi tze , 2 S poren 11 Hufe i sen , ge fund en zu S tend orf'. S t a h l , Gym
nas ias t : l ’art isane n9p i tz e vom 17. Jhdt . S t u ck e n b e r g .

Ri tter
g ut

s päch ter in Mönchneversdo ri' : Steinax t und S te inme i l
'

se l
, g efunden be i Mönchneversdo rf. W e l l m a n n

,
l -iufner in Bieh el : 4

S te inke i le . ge funden am S üd end e des l ’ loner S ees . Fren s . D o r n
b u ° c h , Kap lan : Proben der vers ch ied en en S i eg burge r S teinfabri
kat ion . 15 .

— 17. Jh dt . 4 ( ; ypsabg üsse von T h onfo rmen des 15 . Jhdts .

G ies sen . Dr . O . B u c h n e r : Pets cha ft der S e ilerzunft zu G ie l'sen
,

18. Jh d t . Hamburg. D r. F . R . V o i g t : Photog raph ie nach dem
Mo d e l l ein es S eefisch er-Evers . Köln . G ö p p e l s ,

Kap lan : Amu
l et von Z inn m i t D ars te l lung der h l . dre i Kön ige

, 16 . Jhdt.

Nürnberg. E n g e l h a r d t . R ech tsrath : S tamm baumder Gra fen von
S to lbe rg ,

D ruck . D r. F r o m m a n n , l l . D i rek tor und Bib l io th e
kar des german . N us 'ums : Grav iertes K istensch h ds . 16 .

— 17 . Jhdt.

G e i g e ] , G erich tsrath : Vergo ldete H och zeitsmedai l l e vom 18 . Jh dt.

K l i n g e n s t e i n , Pro fes s or an der K unstg ewerbschul e : Saal fel der
Reformat ion s — Jubiläumsthal er von 1717 . Dr. M e y e r : 4 h i s tori sche
B lätter

,
K pfrstch e. M . P i c k e r t , Ant i quar : Dose in Form eine s

ge schn i tz ten Contrebasses . R e s e r , Privatiersw ittwe : B laub emaite

S teingutsch i
'

rssel , 18. Jhdt . R o t e rm u n d t
, B i l dhauer : Sp ie lkarte

vom 16 . Jh dt. Damenschuh von w eifser Seide, 18 Jhdt. T h i e f s ,
Kaufmann : 2 von Kup ferb lech get rieb ene Drachenköp fe (Wasser
speier). F r h r . v o nW e l s e r , qu. k. B ez i rk s-G er.

-D irektor z Gyp s
abg u l

'

s des Grabdenkma le s des Barth o l .Wel ser. Z e b l : 9 Butzen
scheiben . Z u r S t r a s s e n

,
Profes sor an der K unstgew erb schule

Rad ierung von T h . Bode. D iana , K pfstch . von A ldegrever.
'

Rhede. H e y n e ck ,
P farrer : 2 Bl essingmarken, 17. Jhd l . Rudol

stadt. S e. D u r c h l a u c h t F ü r s t G e o r g v o n S c h w a r z b u r g
B u d o l s t a d t : 2 Naumburger Brakteateu . S tettin. M u l l e r , G er.

Asses sor a. D . : G ypsabgufs des T h ürklopfers
‘

an der S ch lo fskirch e

zu S tet t in . S tuttgart. J. G . C o t t a ’
s c h e B u c h h a n d l u n g :

Sp inoza’ s Bildni l's
,
K pfstch . von F roer a. l .

II. Fur die Bibliothek.

(N r.

Altona. V e r l a g sb u r e a u : Beck er , brandenb .
-

preufsisch e G e
s ch ichte 1871 . 8 . Bönneken

,
der Krieg gegen Frankreich . 1871.

8. D . Kai serre ich im K uckkas‘ten . 8. Amsterdam. K . A k a d e
111 i e d e rW i s s e n s c h a ft e n : D ies .

,
V erh andel ing en e t c ., Letterk.

,

V I D ee l . 1871 4 . D ie s .
,
Vers ]agen en mededee ling en ; Letterk.

,

I I . Reeks
, 1 . D ee l . 1871. 8 Berl in. K . A k a d e m i e d e r W i s

s e n s c h a ft e n : D ies . , ph i lo l og . u . h istor. Abhand lungen aus d. J .

1870. 1871 . 4 . Statut f. d . In s t itut f. arch äo log . C orrespondenz . 4 .

C u r a t o r i u m d e s k g l . p r e u l
'

s . S t a a t s - A n z e i g e r s : V ierte l
j ah rs -Hefte des k . pr. S taats - Anzeig ers ; 1868 , 3 . u. 4 . H , 1869 ,
2 , H . 2 . V e r l a g v o n E r n s t 11 . K o r n (G ropius

’
sch e Buchh .)

B erl in er Ka l ender fü r 1845 , 1847 u. 1848. 8. v .Wo lzog en, Schin
kel a l s Arch i tekt

,
Mal er u. K unstph ilosoph . 1864. 8. v . C oh ausen ,

d . a l te Thurm zu Me t tlach . 1871 . 4. L o u i s G e r s c h e l , Verlagsbu chh B orn
,
(1. deut sche Krieg von 1870 ; 2 . Aufl. 1871 . 8

A u g . H em p e l , V erlag sh andl . : \Win terfe ld , vo l l st . G esch ichte des
deu t sch — französ . Kr ieges v . 1870 u . 7 1 . 1871 . 8. J u l . I m m e

’
s

Ver lag : Wi tz leben
,
Spec ial -Karte v . D eutsch -B lsal

'

s u. Lothr ingen .

g r. 2 . L i e b h e i t u . T h i e s e n
,
V erlag sh Wach smann

,
Samm lung

der deut s chen Kriegs u . Volk sl ied er d. J. 1870 1871 . 8 Wach s
mann

,
Kai ser l ieder. 1871 . 8. Schm id t , merkw . H i s tor ia v . d . Rei se

der D eleg irten des Verein s der Be r l iner G astw irth e zum Kr iegs
schaup latz . 8. Merkw . Propheze iungen vom gro fsen \V e ltbrande

e tc . 1780. 8. W. W e b e r
,
V erlag sh . z v . K öhne

,
ü ber (1 . Dopp e l

ad ler. 1871. 8. S onderabdr. Bregenz . V o r a r l b e r g e r M u

s e um s - V e r e i n : Ders ., XI I . Rechen schaftsberi ch t . 1871 . 8.

Bremen . A r c h i v d e r f r e i e n H a n s e s t a d t B r em e n : E hmck
u . B ippen , Brem i sch e s Urkundenbuch ; Bnd . I

, 4 .
— 6 . L i e f‚ 1871 . 4.

Bres lau. W i l h e l m G o t t l . K o r n ,
V erlag sh . : v . Prittwi tz

, das
v . Pri ttwi tz

’
sch e Ade l s — Geschl ech t . 1870 8. P r i eb a t s c h

’
s Buchh

M ü l ler
,
F riedenskarte ; 3 . Aufl . 8. V e r e i n f ü r d a s M u s e u m

s o b l e s . A l t e r t h iim e r : D ers . , 15 . B ericht : Sch les ien s Vorze i t.
e tc .

,
Bnd . I I

, 3 . 1871 . 4. Brünn. K . k. m a h
'

r . - s o b l e s . G e

s e i l s c h a f t e t c. : d ’
ißlv ert

,
G esch ich te der k . k. mahr .-sch l es . G e

sel lschaft. 1870. 8. D ieh l , landwirth sch aft l. R eminiscenzen u. Con
jecturen. 1870 8. Brüs sel . A c a d é m i e r o y a l e d e s s c i e n c e s
etc D ies .

,
mémoi res et c . ; t . XXXVIII . 187 1 . 4 . Mémoires couron

n é s e tc. ; t . XXXV. XXXVI . 1871 . 4 . Bu l let ins e t c . ; 39 . ann ée ,
2 . ser.

,
t . XXIX . XXX . 1870. 8. Compte rend u etc . ; III . ser.

,

t . 12 , 1 . 2 . 3. 1870. 8. Annuai re e tc . , 37 . ann ée
, 1871 . 1871 . 8.

A d . Q u e t e l e t , d irecteur de l ’observato ire roya l : Ders . , deve lop
pement de l a tai l le h umaine. 1871 . 8 . S onderabdr. Der s . , orages
eu Be lgi que en 1870 et aurore boréal e . 1870. 8. S onderabdr.

D ers .
,
note sur l ’aurore boréa le du 12 . F é vr. 1871 . 1871 . 8. Son

derabdr. Danz ig. V e r l a g v o n A . W. K a fe m a n n : Prutz , Ka i
ser Friedr ich I . ; I I. Bnd . 1871 . 8 . Di l l ingen. K a u f fm a n n ,
gräfl . Fugg er

’ scher In spektor : Va len t in , End-U rthe l und Verruf ai
l er derj en ig en Mann s u. \V eibs — Person en s o von E inem Hoch-E d
l en u. H o chwe isen Rath des H . R . Reich s Freyen S tad t Aug spurg
von Anno 1649 bi s A0. 1759 vom Leben zum Tod ccndemniret u.
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1871 . 8 Regen sburg. G . J a c o b , D omvikar : D ers .
,
d . Kuns t

im D ien ste d er K irche ; 2 . Aufl. 8. Ros tock. E r n s t K u h n ’ s
V er lag : Aub ert , d. Un ivers i tät Ro s to ck. 1871 . 8 Saal fe ld.

D r. R i c h t e r
,
Gymnas ia ld irektor : D er s . , S t.. G eh ülfen auf d er

B ru cke. 1871 . 8. Sa l zburg. G e s e l l s c h a f t f ii r s a l z b u r g .

L an d e s k u n d e : Wa l z
,
d i e G rahdenkmäi er von S t . Peter 11 . N onn

b erg z u Sa lzb urg ; 111. Abth eil . 1871 . 8. Schaffhausen . F r. H u r
t e 1" s ch e B u chh. : Pfaff , d . S taatsrecht der a l ten E idgenossen schaft
b i s zum 16 . Jah rb . 1870. 8 . S to ckbau er , Kunstgesch ich te de sKreuz es . 1870. 8. Wes t ermeyer, d . Papstth um in den ers ten fün f
h undert Jahren ; 12 . 1870. 8. Ho l zwar th , der Ab fai l der
N ieder lande ; Bnd . II .

, 1 . 1871 . 8. O senbrüg g en ,
\V anderstudien

aus d . S chw eiz ; 3 . Bnd . 1871 . 8 . Ro s en tha l
,
C onvert itenh i lder aus

d . 19 . Jah rb . , I . Bnd .
, 2 . A ufl. 1871 . 8. Schle i z . D r . R i c h a r d

M a u k e
,
C o l l abo ra t o r : Niko lau s Schm id t der ge l ehr te Bauer (Sch le iz er Wochenb lat t 1871 , Nr. 13 1 u . 4 . Re i seerinnerungen aus

Ho l st e in u. Sch lesw ig ; I — VI . (S ch l eiz er Woch enb l . 1871 , Nr. 133

4 . D r. P a l's o l t , A rch idiaconus u . S em inard irektor : Sp ie
ker, G esch ich te d es Aug sb . Re l ig ion sfri ed en s . 1854 . 8. Ad l er

, pl en

disteria
,
imag ines , ca l caria e t anna v eterum lap idea n on i ta pri

dem in pago H ’O i‘ lae d etecta. 8. S tuttgart . J. G . C o t t a ’
sch e

Bu chh . : S teuh , aus (1. bayer . H o c
'

h lande. 1850. 8. S teub
,
d . bayer.

Ho ch lan d . 1860. 8. D . N i be lung en l ied , üb er s . v . S imrock ; 3 . u.

4 . Li ef. 1867. 2 . Pi ch l er
,
(1. Theo logie d e s Leibn i tz ; 2 Bude.

1869 . 8 . R u l lmann
,
Landschaft l iches u . Gesch ich t l iches aus dem

Un ; er — E 1safs. 1871 . 8. S teub
,
drei S ommer in T i ro l ; 8 Bude . 1871.

8 . G e i g er , d . E ntw icke lung sg esch ich te der M en s chh e it . 1871 . 8.

Sp inoza’ s sammt l ich e Werke , üb er s . v . Auerbach ; 2 Bude . 2 . Aufl.

1871 8 E b n e r u . S e u b e r t
,
V erlh . : Noh1

,
Tag eb uch e iner i ta

l ien . R ei s e. 1866 . 8 Lei t faden für d en Unterrich t in d er Kun st
gesch i chte ; 2 . Aufl. 1870 8. P lan ck

,
Ge se tz 11 , Z iel d er n eue ren

Kun s ten twicklung . 1870. 8 . Lübke
, jG rundri l

'

s der Kuns tgesch ich te ;
1 . Bnd . 5 . A ufl. 1871 . 8. G e rl ach

,
i l lustr. Wörterb uch der m i tte l

a1ter1. Kirch enbaukun s t . 187 1 . 8. E . S c h wv e i z e rh a r t
’

sch e V er

l ag sh and l . (E . Ko ch ) : D arwin , d . Ab s tamm ung de s Men schen ; Bnd .
I , 2 . 1871 . 8 We imar. H e r rn . B ö h l a u

,
V erlag sh , z S chm id t ,d i e Wurze l AK im I nd og erman i schen 1865 . 8 . Zei tschri ft fü r

Rechtsg e s ch i chte . Bnd . V I I — X
, 1 . 1867 — 71 . 8. v . Heyn e

, G e

sch ich te de s 5 . th ü ringi s chen 1n fan t ‘ — R <3g iments N r. 94 . 1869 . 8 .

Sch l eicher , indog erman . C h re s toma th i e . 1869 . 8 . Me lanth oni s d e
1eg ibus oratio , ex rec . Muther ; eri . 11. 1869 . 8 D eecke

,
d i e deut

sch en V erwandtsch aftsnam en . 1870. 8 S ohm
,
d i e a1tdeutsch e Reich s

u . G eri ch t sverfassung ; I . B nd . 1871 . 8. Robin son
,
ein Eng länder

11h er deut sches Gei ste s leben im er s ten Dri t te l d ieses Jahrhund erts .
1871 . 8. S chm id t

,
z ur Ges ch ich te d e s i ndog erman. V oca lismus ;

1 . A h th . 1871 . 8. Böh lau
,
m eckl enburg . Land rech t ; 1 . Bnd . 1871 .

8. G e o g r a p h i s c h e s I n s t i t u t : S ieg eszug de s k. säch s . (X11)
Arm ee - Corps in Frankre i ch . 3 . Aufl. S ieg eszug der g ro l'sh . bad .

Trupp en in Frankreich ; 3 . Aufl. S ieg es zug der 22 D iv i s ion in
F rankre i ch . 3 . A ufl. In F e ind es land . 1870. 8. Wien . A l t e r
t h um s v e r e i n : D ers .

,
B er ichte 11 . Mi tth ei lung en ; Bnd . X I. 1870.

Chronik der historischen Vereine.
G e s c h i c h t e d e r k . k. m a h r . — s c h 1 e s . G e s e l l s c h a ft z u r

B e f ö r d e r u n g d e s A c k e r b a u e s
,
d e r N a t u r u n d L a n d e s

k u n d e , m it R ück s ich t auf d i e b ez üg l ichen C ultur - V erh al tnisse

Mahren s un d österr. S ch l e s i en s . Von Chr i s t ian Rit ter d ’

E lvert.

Brünn
,
1870. 8. 503 un d 384 S tn .

L a n dw i r t h s c h a f
'

t l i c h e R em i n i s c e n z e n u n d C o n j e e
t u r e n im 100. G rundung sjah re d er vorerwähnten G e s e l l schaft. von
C . Di eh l . Brünn , 1870. 8. 19 S tn.

M i t t h e i l un g e n d e r k. k. C e n t r a l - C o m m i s s i o n z u r
E r f o r s c h u n g u n d E r h a 1t u n g d e r B a u d e n km a l e . XVI.
Jah rg . November D ecemb er . 1871. 4.

Di e Baudenkmal e d es M ittelal ters am Bach erg eb irge in Unter
s tei ermark un d das Denkma l Kon ig Heinr ich ’ s I I . in der Hein
rich skirch e . Von Johann G radt. (M i t 1 Tafe l und 4 H ol zschn.)
Di e Wandg emalde im N onnench or zu G urk. M it 6 Tafe l n nach

d en Or iginal -Aufnahm en d es P ro f. Johann K l ein und m it 10 Hol z
s chn i tten . Di e Domk irch e un d d er Kreuzgang m it den Ueber
res ten d er a l ten Herz ogsb urg zu O lmutz . Von Fran z S eg eschmid.

(M i t 2 T af. un d 5 H o lz schn .) Funde b e i H ör
_

nstein in Nieder
O es terre i ch . Von E d. F reih . v . Sacken . . (Mit 3 H o l zscbn.)
Neuere arch ao log isch e Funde in Bohm en . Von D r. J. E . F ödisch .

(M i t 8 Ho l z s chn itten .) B e i trage z ur m i t tel al terl ichen S ph rag is

8. H e r z f e l d 11 . B a u e r
,
Buchh G udemann

,
Jü d i sches im Chri

stenthum de s Reformation sz e ita l ter s . 1870. 8 A k a d em. L e s e
h a l l e : Di e s . , 1 . Jahresberich t , 1871 . 8. Ver lag v . L . W. S e i d e l
u. S o h n : B runn er

,
d , V erth eidigung V . S tra l

'

sburg im J. 1870.

1871 . 8 . Ver lag v . R . v . W a l d h e i m : A l lg em . Bauzei tung ; 36.

Jh g . 7 — 9 . Heft . 1871 . 4 . Neb st At las . 2. Wiesbaden. V e r e i n
f. n a s s a u i s c h e A l t e r t h um sk un d e : D er s . , Annalen ; X I. Bd.

187 1 . 8 Würzburg. A . S t ub e r ’
s Buchh B ahn

,
(1 . Kön ige

der G ermanen ; 5 . u . 6 . Abth eil . 1870 — 71. 8. R o l
'

sbach , G e

sch ichte der Gese l l s chaft ; T h . IV, 2 . 1871 . 8. Har tung , röm . Au

x i liar-Truppen am Rhe in ; I . T h . 1870. 4 . H i s t o r. V e r e i n v o n
U n t e r fr a n k e n 11 . A s c h a f f e n b u r g : D ers . , Arch iv e t c. ; Bnd .
2 1 , 1 . u. 2 . Heft. 1871 . 8 Z ürich . A n t i q u a r i s c h e G e s e l l
s c h a f t : Di es .

,
M itth ei lung en ; Bn d. XVI , I I , 4. u. XXXV . 1870

71 . 4 . D r. G . M e y e r v o n K n o n a u , Pro fes so r : D ers ., Jahrbuchfür d . Litteratur der S chweizerg esch ich te ; 1 . u. 2 . Jah rg ., 1867 u.

68 1868 u. 69 . 8

I II . F ur das Arch iv.

(N r. 4213 — 4222)
Di l li ngen . K a u ffm a n n , g räflich F ugg er’sch ei In spektor : Kaufbrief U onrad’

s
„ A btes de s Kl osters z u He id enhe im ,

Hartmann ’ s de s
F l ossen un d Eberhard’ s d es F lo s s en , der Bruder de s vorg enanntenAbtes

,
un d ih rer .Mutter D iemut an Abt und Conven t vo n S t. U l

rich z u Aug sb urg iiber d i e Ab tre tung ihrer sämmt l ich en G ü ter z u
D ürren lauging en (D ü rrlau ingen) 1352 . Pap ‚

-Absch r. Ger ich t l iche
Verhöre mi t. Han s Wa l ch von Berdernau (Bedernau) bei M inde l
he im uber d i e v on demselben verüb ten V erbrech en . 1614. Akt en .
Gericht l iche V erh ore m it Endres K h aufl

’

er von M inde lheim
,
über

d i e von demse l ben v erüb ten Verb re ch en . 16 15 . Akten . G iessen .
D r. O . B u c h n e r

,
Rea l lehrer : Leh enh rief Kar l ’ s

,
F ursten von

Nas sau
,
an d i e Freih erren von Rodenhausen zu Daubringen

,
über

das Wä lderfe ld b ei S alzböden (Wetz lar). 1755 . Pgm . Leh enbrief

Johann E rn s t Kar l ’ s , regierenden Grafen zu So lms , Tek lenburg‘und Limpurg , an d i e Freiherren von Rodenhausen , über versch ie
dene von seinen Vorfahren d ieser Fam i l ie über tragenen Manns
1eh en . 1780. Pgm . Leh enbrief Karl ’s , F ü rs ten z u Nas sau , an die

Freiherren z u Rodenhausen üb er das Wä lderfeid b e i S alzböden.

1782 . P erg . Lebenbrief Johann Erns t Kar1’s , reg ierenden Grafen
z u So lm s

,
Tek lenb urg und Limpurg , an d i e Freiherren von Rodenhaus en

,
üb er d i e Z eh enten zu R oh rhausen , Birkenborn und. an an

deren O rt en . 1788 . Pgm . Leh enbrief Kar l ’ s
,
Fürsten z u Nas sau ,

an d i e Freiherren von Rodenhausen über dasWä lderfei d b e i Sa l z
b öd en . 1788. Pgm . Leh enbrief Fr iedri ch Aug us t’ s , P urs ten zu

Nas sau
,
an Ludwig Augus t v on B ea s t , geh eimen R eg ierung srath

der F ü rstin von Nas sau
,
un d des sen Bruder Friederich W i lhe lm

von Beust
,
kurfü rst l ich säch s i sch en Ri t tm e is ter

,
üb er e inen Ho f un d

G ut z u Bib ig hausen b e i Hatz fe ld . 1804. P erg . Sal zwede l . A . J.

B a r t s c h , diacon . emer Matrike l der U niversitat Ha l l e für Fr ie
drich Wi l h . Ludw. Klö den

,
unterze ichnet von Aug . Herrn . N ie

m eyer. 1814 . A utogr.
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tik. Von D r. K . L ind . (M i t 12 H ol z sch n.) Ueber einige k ir ch
l iche Baudenkma le in O b er — O es terre i ch . Von K . F ronner. (M i t
2 H o l zsch n.) Di e B i l derb ibe l des \V el islaw. (1

B e r i c h t e u n d M i t t h e i l un g en d e s A l t e rt h um s — V e r e i

n e s z u Wien , Band X I . Wien , 1870. 4 .

Vereinsange legenhe i ten . Noricum un d Pannon ia , von D r .
Kenner (m i t 1 Ho l z schn it t un d 2 Tafe ln). Di e Grabdenkmal e
während des M it tel al ters , von D r . K . Lind (m i t 64 Ho l z s chn i tten).

„
Und“ (O rtsname), Vortrag , gehal ten von Pro f. A . R . v . Perg er.

Di e Mar ia. Magda l ena - Cape l le am S teph ansfreith o f
'

,
von Alb .

Rit ter von C amesina. (m i t 3 Tafe ln und 1 1 Ho l z s chn i tten). Ueber
S acramei1tsh äusch en , L ich t un d Martersäulen

,
von D r . K . Fron

n er (m i t 24 Ho l z s chn itten). Ans ich t des Amal ienh ofes in Wien ;
besprochen von D r. L ind (m i t 1 Tafe l).

D e r 1i i r c h e n s c h m u c k. B lät ter des c h r i s t l i c h e n K u n s t
v e r e i n e s d e r D i ö z e s e 8 e ck a u . I I . Jah rg . 1871 . N r. 1 1 . G raz . 8 .

Die m i t tel al terl ichen E pitaph ien unserer K irchen und K irch ü
h ö fe . I . Zwe i Vortrage iiber den chr is t l ichen Al tar. Von Kap
lan Johann G rau s un d P farrer Rupert R o segg er.

XII . R e c h e n s c h a ft s b e r i c h t d e s A u s s c h u s s e s d e s V o r

a r 1b e r g e r M u s e u m s -V e r e i n s i n B r e g e n z uber den zwo lf

t en Verein s-Jahrgang 1870. Bregenz 1871 . 4 .

Di e H omer in Vorar l berg vo n John S h o l to D oug las s . Bau
l iche U eberreste von Brig autium von 8 . Jenny.
D i e G r a b d e n k m ä l e r v o n S t. P e t e r u n d N o n n b e r g

z u S a l z b u r g (von Dr . Wal z). Dri t te Abth eilung . M it 24 S tein
drucktafeln. V e r l a g d e r G e s e l l s c h a f t f ü r S a l z b u r g e r
L a n d e s k u n d e . Sal zburg 1871. 8 .

V e r h a n d l u n g e n d e s h i s t o r i s c h e n V e r e i n e s fur N i e
d e rb ay e rn. XVI . Band

, 1 . un d 2 . Heft . Land sh u t
, 1871 . 8 .

A l phabet i sch es Reg i s ter üb er d i e Verhand lungen des Vere in s
Band 1— VI in cl . des fü r s ich bes tehenden Bandes der V erh and
lungen des U nterdonaukreises .

Z e i t s c h r i f t d e s K u n s t - G e w e r b e -V e r e i n s z u M u n
c h e n . XXL Jahrg . Mün ch en

, 1871. Theodor Ackermann . 2 .

Di e Bronze und i hr Patina. Von Pro f. F riedr. M i l l er.
A n n a l e n d e s V e r e i n s fu r N a s s a u i s c h e A l t e r t h um s

k u n d e u n d G e s c h i c h t s f o r s c h u n g . El fter Band . 1871.

“’
iesbaden. gr . 8 .

Bei trage zur G e sch ich te des nassaui s ch en Al terth umsvereins

und biograph i sche M itth e i lung en uber des sen Grund er und F orderer.

S c h l e s i e n s V o r z e i t i n B i l d u n d S c h r i f t. 15 . B erich t
des un ter dem Protectorate Ih rer K onig l ich en Hoh e i t d er Frau
Kronprinzes s in Friedrich Wi lh e lm stehenden V e r e i n s f ü r d a s
M u s e u m s c h l e s i s c h e r A l t e r t h üm e r

,
h rsg . von D r . 11er

N a c h r

Li te ra tur.

N eu ersch ienene IVcrkc.

D i e K ry p t a d e s M a i n z e r D o m e s un d d i e F rug e ih 1‘er
Wiederh ers te l iung von F r i e d r. S c h n e i d e r

,
D ompraben

dat. Mainz , 1871 . In C omies io n b e i V . v. Z ab ern . 2 . 28 S tn .

mann Lu ch s . Mit zwei Bildtafe1n un d dre i Ho l z s chn i tten . Band
I I

,
Heft. 3 . Bre s lau

,
Druck von Robert N ischkow sky. 1871 . 4 .

I . Löffe l und Gü rte l au s dem An fang des XVII . Jahrhunderts .
Von F . Adam . I I . A l tarschrein aus dem An fange de s X IV . Jahr
h underts. Von Dr. Luchs . (H ierzu e ine B i ld tafel N r. I I I .
Al l erl e i .
P h i l o l o g i s c h e u n d h i s t o r i s c h e A b h a n d l u n g e n d e r

K o n i g l i c h e n A k a d em i e d e r W i s s e n s c h a f t e n z u B e r l i n .
Aus dem Jahre 1870. Ber l in . 1871 . 4 . (Ohne deutschg esch ich t

l ichen Inha l t .)
S t a t u t f u r d a s I n s t i t u t f u r a r c h a o l o g i s c h e C o r r e

sp o n d e n z . 4 . (12 S tu .)
D e u t s c h e r H e r o l d . Ze it schri ft fur H era1dik

,
Sphragi st ik

un d G en ealog i e. Organ des V e r e i n s f ü r S i e g e l u n d W a p
p e n

- K u n d e z u B e r l i n . 2 . Jah rgang . 1871 . Nr. 10. 4.

Ueber e in ige S i ege l im Arch iv zu G o s lar .
J a h r b ü c h e r d e r K ö n i g l i c h e n A k a d e m i e g em e i n

nu t z i g e r W i s s e n s c h a f t e n z u E r f u r t. Neue F o lg e . Heft
V I . E rfur t . 1870. 8.

Entomo l ogi sche Not izen aus dem T ag ebuch e des zu Madag as

car verst orben en Herrn To l l in . Erfurt s Ste l l ung z u un srer k las
sisch en Literaturperiode in e iner Reihe von Vortragen , v on Dr .
Boxb erg er . Ueber ein ige b i s j e tz t unbekann te Erfurter D rucke
aus dem 15 . Jah rhundert . E in B ei trag zur B ib l iog raph ie der äl
teren d eutschen L i teratur und zur verg leichend en S ag enkunde von

F rh . v . T e ttau . Ueb er d ie am Quarze v orkommenden G e
setze regelmä ß iger Verwachsun g m i t gekreuzten H auptaxen . V on

Dr . G ustav Jenz sch . B erich t uber die T h at igkeit der Akadem ie
vom 1 . Jan. 1866 b i s 3 1 . D ec 1869 .

D ie G e s e l l s c h a f t f u r b i l d e n d e K u n s t u n d v a t e r
l a n d i s e h e A l t e r t h ü rn e r zu E m d e n hat m i t vorig em Jah re
ein halbes Jahrhundert ihres Be stehen s g e s ch l o s s en . Nach e inem
uns zugegangenen B erich te erfuh r d iese l be eine wi rkungsvol l e R e
organ isation

,
d ie ihr fr i sch e Kräfte zuführte und erh ie l t neue Sta

tuten
,
zug l e ich die Rech te einer j uri s t i schen P e rson . D er Zweck

der G ese l l schaft war w esent l ich d er
,
eine Samm lun g von G ew al

d en , s on s t igen Kunstwerk en , A lterth umern versch iedene1n \rt
,
von

M ünzen und S iege ln
,
Urkunden u. s . w . und eine B ib l iothek

z u err i ch t en . S o s ind denn im Laufe der Ze i t werth vo l l e Samm
lungen en ts tanden

,
fur d ie Jung s t e in g eruum ig es , an ein er Haup t

stral
'

s e ge legen e s Haus gekauft wurde . L ite rari sch war der V er

e in vorzugswe i se d urch Herausgabe e ines We rk e s über d ie K i rche
zu N arienh ave thät ig . D er un s v or l iegend e Berich t fiih rt c ine
l e ihe in teres santer Bere icherungen der Samm lungen an

,
die j üngs t

ge schenk und kaufwe ise zug ieng en.

l c h t e n.

D ie s te ts s ich m ehrende Schat zun g derWerk e der Vo rz ei t. h at.
dah in ge führt , dul's übe ra l l der Wun sch lau t geworden i s t , d iese l ben ,
von fremden Z ut l1aten gere in igt , in ihrer urspruug l ich en S chönh e i t.
w iederherzuste l l en . S o erfreu l ich d i ese T h atsach e

,
um so bedauer

1ic h er i s t. d ie and e re
,
dafs d ie Meh rzahl der Res taurat ionen eben

k e ine Res taurationen , s ondern Modern i s ie rungen s ind , die den Bau
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eben so wen ig z ieren , eben so wen ig m it ihm in Harmon ie s ind , al s

das , was um ihretwi l l en be sei tigt ward ; die aber das immerh in
wen igsten s einig ermafsen ebrw ii rdig e An seh en ab stre i fen , das e ine,
wenn auch n ich t sehr wei t zuruckg eh ende h i st or i s ch e B erechtig ung
und der Hauch der Z ei t dem gegeb en , was v orh er da. war

, un d

di e in v ie l en Fäl len se l b s t an der Fes t igkei t und S o]iditat des
Bauwerke s genagt haben , j eden fal l s aber ke in Zeichen s ind , dafs
die Wi s sen schaft in unsern Tagen t ief in den S inn des Volkes

e in gedrungen .

D ie wen igsten Restaurat ion en zeigen , dars ih re Veran stal ter s i ch
daruber k lar geworden s ind , dafs ein H erste11en der ursPrung l i

chen Form en e ine s Bauwerkes n ur auf Grund von a l l gem einen
kun st gesch icht l ich en und speciel l en S tud ien der Ge sch ich te des be
trefi

‘

enden Bauwerkes s ich vo l l z ieh en kann , dafs das gröl'ste kun st
l erisch e Ta l ent un d die ged iegen sten techn i sch en Er fah rungen n ur
eben hel fen können , dafs s ie aber a l l ein n i ch t ausre i ch en ; dafs , s o
b erech t igt das S treben des kün st l er i schen Ta len tes nach G el tend
mach ung sein marr es geradez u e ine V ersundigung i s t , w enn manÖ )

wegen Mange l s ern s ter S tud ien den Charakter und die Form en

eines hervorragenden h i s tor i sch en Bauwerkes der Laune op fert,
abgeseh en von s ogenannten N ütz li ch keitsgründen ,

die gerade s o
gut für die N iederrei fsung a l s für die Umgestal t ung e ine s Bauwer
kes aufgebrach t werden könn en .

D er Ma inzer Dom i s t ein B eleg dafü r , dafs das Res taurat ions
fieb er n ich t immer zu e iner Res taurat ion der Bauwerke fuhr t .
Seine in teres sante Baugesch ichte i st um eine eb en so interes sante

,

wenn auch g ew ifs n ich t in a l lem er freu l iche
,
R estaurationsg esch ich te

vermehrt w ord en . Nachdem man nunm ehr dah in gekommen
,
vor

n och n ich t v ie len Jahren m i t gro ß em A ufwande restaurierte Thei le
ab zutragen

,
w eil deren Restaurati on kün st ler i sch und techn i sch

mangelhaft war ,
i s t es doch geradez u Eh ren sach e un serer Zei t

,

n ich t b l o s der dab ei Beth ei l ig ten ,
dafs n ich t abermal s D inge ge

mach t werden
,
die von der h i st or i schen Kr i tik n i ch t. al s Res taura

tionen b ez e i chn et , s ondern al s Modern i s ierung verworfen werden
m ü s sen , selb s t wenn zwei fe l hafte, sog . prak t i sch — l i turg i sch e Bedenken
gegen die Hers te l l ung der ursprung l ich en An lage obwa1ten so l l t en .
E ine der j etzt aufgetauchten Fragen i s t die ü ber die Krypta un d
deren Her ste l l ung, zu der Schneid er das Mater ial gesucht und zu

sammeng estel l t h at , und das er, un d wir m i t ihm ,
e ingehender Be

achtun g empfieh l t .

Wenn be im K irchenbau stet s bios ein fach prak t i sch e Fragen g e
l o st worden waren

,
hät te man kein en Mainzer un d k einen K öl

n er D om erbaut ; das re in prakt i sche Bedürfni l's wäre bi l l ig er und
zw eckmäfsig er z u l ö sen g ew es en . A l l ein b eim K irchenbau treten
die idea l en Forderungen in den Vordergrund ; ihre Lösun g i s t
wei t dri ngenderes Bedürfni l"s al s die der p raktis ch en . Dar in un

tersch eidet s ich die K irche vom Theater um s o m eh r, a l s s ich ja
s tet s der Gottesdi en st auch in gegebenem Raum e „

prak t i sch“ ein

r i ch ten l ä1's t. A . E .

30) D a s K l o s t e r F u l d a i m K a r o l i n g e r Z e i t a l t e r . E r

stes B u ch . D ie Urkunden . Von J. G e g e n b a u r
,
Gymna

sia l-Oberlehr er . Fu lda , 1871 . B uchdruckere i von Joh . Leo
nard Uth . 105 S tm. 8 .

Das ganz vortrefflich e Buch von T h . S i c k e l : Acta regum et

imperatorum K aro linorum d igesta et enarrata
,
w e l ches in se in em

e rs ten The i le eine Urkunden lehre g ib t , trag t se inen Werth n ich t

ü

81) W e l i s l aw ’
s B i l d e r b i b e l a u s d em d r e i z e h n t e n

J a h r h u n d e r t in der B ib l ioth ek Sr . D urch l . des Fürsten
G . Lobkow ic in P rag , v eröfi

‘

ent lich t von D r. J o h . E r a sm .

W o c e l . P rag ,
Verlag der k. böhm. Gese l l s chaft der Wis

senschaften . 1871 . 4 . 6 1 S . m i t 30B i l dertafe l n i n S tdck,

M i t Rech t i s t d iese Besp rechung und \?Viedergabe der g enann
ten B ibe l , we l ch e ursPriing l ich einen Ab schn i t t der Abhand lun gen
der k. böhm . G esel l schaft der Wi s sen schaften (VI . Fo lg e , 4 . Band)
ausmach te , a l s se lb standig es Werk h erau sgegeben . D enn

,
an s ich

der b ekann ten S trafsburg er Handschri ft der Herrad von Lands

berg n ich t sehr nachs tehend und durch die ge lehrte Behand lung

nur in s ich , in dem es sein Thema in musterg il tig er We i se behan
de l t un d wi s sen schaftl ich ers chöp ft , s ondern es übt auch ei nen
h och st anregenden E influfs au s und gewähr t namen t l ich eine zu

verläl
'

s ig e Handhabe fur manche Detai l und Local forsch ung . S o

wi l l es uns bedünken
,
dafs auch die v orl ieg ende, das a l tehrwürdige

und um di e Kul tur von ganz D eut sch land h ochverd ien te Kloster
Ful da behandel nde Schr i ft ihren Vor l äu fer und Wegwei ser an Si
ckel ’s Arbe i t ge funden , an we l che sie s ich in den die D ipl omat ik
im A l lgemein en betreffenden Part ien an l ehn t . In der B etonung
d ieses Verh ä l tn i s se s l iegt aber keineswegs auch nur der l ei seste
Vorwurf , s ondern wir glaub en es s ogar al s ein Verd ien st un serer
Monograph ie üb er das K loster Fu lda ruhmen zu mü ssen

,
dafs sie

die Resul tate 39 e ingehen der und um fangrei cher Forschun gen
,
wie

d iej en igen von S icke l s ind
,
m i t in den Rahmen ihrer D etai lfor

s oh ung au fgenomm en h at und d iese lben auf d ie se Ar t
, g ewü

'

s n ur
z um V orth ei i des h i stor i schen Stud iums

,
verbrei ten hi l ft.

Was die e igen tl ich en Forsch ung en des V erf. ang eh t , so sind
d iese l ben m i t gro fser Gewi s senhaftigkei t geführt und auf jeder Seite
zeigt s ich die H in geb un g an den G egen stand . A l le al teren Ueber
l ieferungen s ind b enutz t , und die n eues te L i teratur i st fiei l'sig h er
b eig ezog en. Einer besonderen Erwähnung aber bedarf es

,
dafs

auch Urkunden des neun ten Jahrhunderts
,
die n och n ich t pub li

e iert s ind (gewi fs ave s rarissimae b enutzt wurd en . S o au f S . 32

und 33 e ine Urkunde Ludwig ’ s des Deut sch en un d eine Ludwi g’ s III . ;

auch ein von Jaffe n ich t gekann tes Pr iv i legium Pap st Leo’ s I I I. für
den Ab t R attgar wird erwähn t.

Könn en w ir un s selbstverstandl ich auf E inze lhe i ten an d ieser
S tel le n ich t e inlas sen , s o sei doch wen igsten s eines Punktes in
K ü rze g edach t . Gegenbaur s chre ib t naml ich auf S . 7 : Darauf
sal b ten die ga l l i schen B i schö fe den neuen Kön ig (näml ich Pipp in)
in G egenwart des päpstl i chen Legaten Bon i fac iu s“

,
und ci tiert dann

in Note 2 uber die h ier obwal tenden vers ch iedenen Auffassun
g en n euerer G eseh ich tsschreiber

“
e ine Anzah l Bucher au s der ein

sch lagig en L i teratur . Unter d iesen feh l t Baxmann
,
die Po l i t ik

der Päp ste
,
we l ch er e ine vorzüg l iche Zusammen stel l ung der über

die T h ei lnahme des h l . Bon i facius an der Salbung P ipp in ’ s d iver
gierenden Ans i ch ten gegeben h at. Nam en t l i ch aber bedauern w ir

,

dafs die g rundli ch e Bewei sführung O eisner’
s in se iner Ge sch ich te

K . P ipp in ’ s z u G unsten der Sa1bung des ersten frankisch en Kön igs
durch die Hand des Aposte l s der D euts chen noch n ich t ers ch ienen
war

,
al s der n eues te G esch ich tsch reib er des Kl osters Ful da d iesen

Gegen stand beruh rte. V ie l le i ch t findet j ener b ei der Fort setzung
se iner Arb ei t noch e ine Ge legenhe i t

,
dem Grün der des Klosters

Fu lda den Ruhm zu Th e i l werden zu lassen
,
den er ihm b i s j e t zt

v orenth ie l t . C . W.
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T h e o l o g . S t u d i e n 11 , K r i t i k e n z 1872 ‚ 1 . H eft . Ueber Luther’ s
Geburt sj ahr . (K öst lin .)

D a n t s o h aWa r t e : I , 8 , S . 474. D ie deutsch e G esch ich tsch reibung
u . ih re nat iona len Au fg ab en . (Han s P ru tz .) 9 , S . 513 . UI

ri ch v . Hu tten . (Ludwig G eiger.) S . 536 . Deut sche M o de.
(Bruno Mayer .)

S c h l e i z e r W o c h e n b l a t t : Nr. 128. Luther in S ch l e iz.
A l l g em . Z e i t u n g : Be i l . N r. 3 19 f. N iko1aus Cusanu s’ Protes t

w ider d en fa lschen H ei l ig endienst. (Johann es Laicus .) N r.

336 . Max 11 . Ottav io Picco iomin i . Nr. 342 . Zur deutschen
Recht s chreibung. Nr. 343 . D ie Burg Trausni tz bei Lands
h u t und ihre Restaurat ion .

I l l u s t r. Z e i t u n g : N r . 1484 . S trafsburg h eute 11 . eh edem .

L e i p z i g e r Z e i t u n g : Wis sensch aftl . Be i l . Nr. 80 u . 81 . Zur H o l
beinfrage . N r. 84 u , 85 . Das Leipziger D om inikauerkloster
und sein e restaur ierten Wandgemä lde. (O . Mo s er.)

V erm i sch te Nach ri ch ten.

92) E in P fa h l b a u , der üb er 300 Doppe l sch ri tte l ang und 20
Schrit t b re i t i s t , wurde in der Nähe von H i t z k i r c h in der

Schwe iz von e inem Pro fes s or und den Zög l ingen des Luzerner
Leh re rsem inars entdeckt. (I l l . Z tg .

,
N r.

93 ) In der Nah e der fur s t1. Doma ine P e u c k e n d o r f (Son

dersh ausen) wurden vor kurzem zwe i gut erha l tene a l te b e i l ä h n
l i c h e S t e i n w e r k z e u g e gefunden : ein kle ineres , 6 Cen t imeter
langes , C en t . b rei tes bei dem Ausgraben e iner S ump fs tel le im
Peuckendorfer Ho l ze , ein g röl

'

seres
, 18 C en t . l anges und 7 C ent .

b re ites in der G ro l'sen Hard t am Grenzwege , bei dem Bau eines
1

V eg e s . Beid e Funde ge langten in die Sammlun g des h i stori schen
Verein s zu Sondershau sen . (D . D eu tsche

,
N r.

9 4) Bei den in n euerer Ze i t wieder erh eb l ich fortg esch rit

ten en A u s g r a b u n g e n a u f d e m P e t e r s b e r g b ei Gos lar
s ind die Grundmauern e iner Meh rzah i G ebäude b l o l

'

sg cl eg t, w e l che
di e K i rche nach Norden

,
Osten und S üden umgeben hab en . In

s ü d l icher Richtung von der K irche i st ein m i t starken Mauern um
geheuer Brunnen aufgedeck t

,
des sen T iefe noch festz us te l len i s t.

Unwei t davon i s t e ine woh l erha l tene B leibu l le gefunden
,
deren

e ine Seite die B rustbi lder v on 8 8 P e ter und Pau l m i t der Ueber
sch r i f't : SPA S PE

,
und auf der andern Seite die In schri ft : Boni

M i t t h e i l un g e n
13) P re i s h e r a b s e t z u n g ben von D r. F . H . G rautofi

‘

. 2 The i l e . gr. 8. (F rü

Durch j ede Buchhandlung z u bez iehen h erer Pre i s 7 Thin), herabgesetz t auf T h lr.

Detmer , des F ranciscaner L eseme i s ters
,
C h r o n i k

,
nach der U r H am b u r g . Wi lhelm Mauke.

s ch ri ft und rnit E rg anzung en aus andern Chron iken h erausg eg e

D a mit die ser Nummer der Jah rgang 1871 des Anz e ige r s ge s ch l o s s en ist , so w i rd die gutige Bes te l l ung der
F o rt s e t z ung de s s e lben h i edu r ch in E r i n n e r ung g ebrach t . H a l bjäh r ige s Abonnement w i rd n i ch t angenommen.

Verantwortliche Redaction : A . E s s e nw e i n. Dr. G . K . F r omma n n. Dr. A . v . E y e.

Verlag der l iterari sch - artisti schen Anstal t des german i schen Museums in Nürnberg.

S e b a l d
’
sch e Buch druckerei in N urnberg .

facius P . P . VIII . (Paps t B on i faciu s VII I . reg ierte 1294 1303)
trag t. In Ös t l icher Richtung i st ein Ke l ler freige legt .

(I l l . Z tg .
, Nr.

95) Au f dem Hofe e ines Hauses in der H irsch el gasse zu N ürn
b e r g en tdeckte P ro f. M . zur Stra ß en j ungst z w e i B u s t e n

,
nu

ter deren d icker Kruste von G ip s und O elfarbe s i ch antike Ar
b ei t vorfand , und zwar ein männ l icher und ein we ib l icher Kop f

,

offenbar Porträte ,
au s pentel isch em Marmor , recht gut gefertigt ,

nur
, w ie fast a l le an t iken Köp fe , sehr fragmen ti ert . Bei der weib

l ichen F igur waren E rganzung en au s Ho l z angebrach t . V ermu

thet w i rd , dars die Köp fe aus I tal ien nach Nürnberg g ebracht
wurden zu derZe i t , al s dase l b s t das Inte res se für das k1assisch e
A l terthum s ieh regte , naml ich in der er sten Hä l fte des 16 . Jahrb.

96) Das Met ropol itan -Domkap i tel v on Kö ln hat d urch Aus
sch reiben vom 10. December s ieben bewah rte M ei ster der kirchl i
chen Baukun s t z u einer C o n c u r r en z b e h u f s B e s c h a f f u n g
e i n e s G e s am m t p l an s f u r d i e i n n e r e A u s s t a t t u n g d e s

K o l n e r D o m s eingel aden . Laut des beig esch l ossenen ausführl i

chen Programms haben die concurrierenden Kün st ler v orzulegen

e inen Plan zu e in em n euen Hochal tar , P l äne z u ein em erzbischöf

l ichen Throne von Hol z , zu e inem C h orab sch lu l
'

s in Form e ine s
Let tn ers

,
zu Beich tstüh len und e inen P lan zu e iner Kanze l . Anl'ser

dem werden g ntaoh tl ich e A eu1serung en g ewunsch t uber Beflurung ,
B e leuch tung und die innere B ehand lung der Wände 11 . s. W. D er

äufserste E insendungstermin is t der 8. D ec. 1872.

97) In der S i tz ung der ph i l o soph . -h istor. Clas se der kai s .
Akadem ie der Wi s sen schaften in W ien vom 18. Oktober wurde
K enntnifs gegeben von einer Mitth eilung Joseph Haup t

’ s uber ein
Pergament-Blat t

,
wel ch es die Vorrede und das Cap ite l-V erzeichnifs

der b i sher anonymen E p i t o m e V i t r u v i i enth alt. Dasse l be hat
m it rothen U ncialen die U ebersch rift :

M . CETI F AV E NT INI ARTIS ARC HI
T E C T IO N IC AE PR IV AT IS V S IBV S

AD BR E V IAT V S LIBER
wom i t al so der zum letzten Male i n den S t. Gal ler Katal ogen des
9 . Jahrh . genannte Autor ii ber die Baukuns t aufgefunden ist. Im

Anh ang e w i rd dann ein stabreimender l a t e i n . B i e n e n s e g e n
mitg etheilt , der in derselben Sal zburger Ze i ts chr i ft au f dem zwei
ten B lat te im 9 . Jah rb . e ingesch rieben i s t

,
von deren Decke l das

B lat t m it dem An fange der Ep i tome V itruvn abgel ö st wurde.


