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GESCHIOHTEJJND RECHT.

Zwey Briefe an Aegidius Tschudi.

Von befreundeter Seite sind der Redaetion des Anzeigers vor kurzer Zeit
folgende zwei Briefe -an Aegidius Tsehudi aus wohl erhaltenen Originalen abschriftlich
"litgetheilt worden:

1. Beatus Rhenanus an Aegidius Tschudi,
Schlettstadt. 4536. Nov. 13.

Adresse: Glarissiino viro Dr. Aegidio Scudo, Helvetiae decori, amico observando.
Claronae.

S. 1). Clarissiine vir .Librum tuum quo Rhaetiam superiorem cum bona Alpium
Parle diligentissinie descripsisti unacuni lileris et Curiensis ecclesiae monimentis anti-
quissimis mihi hie reddidil quinto idus novembris Franciscus Cervinus, ob sacram
Ut»us e liberis litis e baptismo suseeptionem tibi charus ac in obeundis negoeiis
hujusmodi mirum in modum aecuratus. Sollicilc enim eauit ne quid injuriae lae-
s'onisve res quas ferebat, uspiam aeeiperent. Volumen ipsum quum licuerit legam
Per ocium, et candide Judicium meum IJ. Henr. Glareano qui in propinquo agit,
aPeriam. Nunc autem arbitror in Alpium perlustratione quiequam esse in quo sit ä
le dissentiendum. In caeteris si Marccllinum diligentius legeris praesertim ultimum
eJus autoris librum et observaris quo tempore sint ä Germanis oecupatae Romano-
*um provinciae, est ubi aliter senties. Nam Lenlienses Martianae sylvae incolae
fueiunt adhuc id aetatis quum Marcellinus suam conderet historiam, imö hodidque
pteres suas sedes oblinent appellati die Lentzkilcher, quorum caput est vicus
L,e»tzkilch. Jam et Straboni homini graeco nimium adhaerere videris. Siquidem
^Uü(1 ille Germanos fratres interpretatur, cogitare oportet cam expositionem esse ä
" steriori, jueundam quidem et elegantem, sed quae nihilo plus agat in serio argu-
I"enlo, quam si quis aream illam quae est pro Curia Augustae Illiaetorum Perle vulgö

,ctE>> sie vocatam interpreletur quod ibi perierit legio, quemadmodum multi faciunl;
v»cinum nobis oppidulum Benfeit, hoc esl Benonis campum, sie, appellalum credat,
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quod bene valeat; qucmadmodum avorum nostrorum memoria I). Ludovicus Arelatensis

Cardinalis quum illue. vix vitatis praedonibus profugisset, audito loci vocabulo,

subjunxisse fertur: bene valet pro nobis. Autorilatem Cor. Taeiti pluris ego faeio

qui ipse. in Germaniis provinciis lüit, asserentis: mox a se ipsis invento nomine

Germanos esse vocatos. Sed de his aliquando plura per ocium. De lampadula olearia

mihi dono missa, magnas humanitati tuae gratias habeo. Si in archivis ecclesiae

Curiensis reperla fueril Caroli Magni donatio qua res quasdam in Alsalia donal eitlem-

qucmadmodum diploma Ludovici Aug. indicare videlur, rogo meo sumplu Cervinui«
exscribere eures, et si quid Carolo Magno vctustius est; nani antiquum est valde

Curiense episcopium. Amicis mois I). Valenlino Scudo, llero, Avieno Nephelino
et caeleris multam salutem. Vale vir clarissime. Ex Seletstadio. Eidib. Noveinbrib-

An. M.D.XXXVI. Beat. Rhenanus.
2. Sebastian Münster an Aegidius Tschudi,

Basel, 1537. August 17.

Adresse: Clarissimo viro Aegidio Tschudi Claronensi V. C. apud Ilelvelios.
S. D. Quod ad le fcribere conatus funt, vir ornatissime, qui l'acie et lbrlaffis

nomine tibi incognilus fum, studiosi multi in causa funt. Tu enim, cum te malhe-

malicum, cosmographum et historicum insignem oftendet is, liominemque ntullae lec

tionis, idque in tuae Rhetiae el Helvetiac defcriplione, et ego quoque jam a multis
annis eisdem ftudiis operam impenderim et lucubrationes nonnullas evulgaverim.
rogarunt me multi, ut meinet tibi infinuem exlorqueamque pia importunitate iJ

quod diutius in tencbris delitefcero cenfuifti. Et ne putares nie apud te praefump'
tione quadam frivola agere, on initto ad te literas, quas fuperiori tempore ad me

mifil D. Ilenricus Glarianus (fic), praecipuus amieiis luus et affinis, una cum tabula

tua elegantiffima, quam difpicerem et eleganlius quo lieri poffet in publicum cd'

curarem. Quanto gaudio lunc geftierim una cum commenfalibus mois, viris dorlis,

quorum unus mathcfin, alter mcdicinam profiletur, non lacilo dixerim. Exllibui
chartam Ammorbacliio, Grynaco, Frobcnio et aliis doelis viris, qui omnes mirati

funt induftriam tuam atque laboreiu antehac a ncinine moilalium lenlalimi. Quis dei

ut tales Schüdos haberent omnes Europae regioncs, praefertim Germania in fuis

nationibus? Doleo vicem nioam qui jamdudum coepi deformere lineain Rheni d
nondum conpleverim. Mifil ad me fuperioribus annis Johannes dux Palatinus,
Dominus regionis quam Hunssruck vocanl, defcriptionem fuac ditionis; mifit el Achilles
Lindovienfis chorographiam fuae habitationis, et ego hac aeflale exploravi Ilegoiain-
ortum Danubii et bonam partcm Nigrae fylvac, quam inveftigationem Solino adji'
ciam, una cum multis aliis labulis parvis, puta Angliae, llelveliae, Graeciae, llalii'c
etc. Sic enim is aulor clarior evadet. Sed faceffant ifta! Hoc omnis crudilioru"1
chorus a te per me impetrare conatur, ut librum quem feripfifti el quem ego leg1-

nain fui Friburgi apud Glarianum, nobis omnibus communices et non invideaS-

Noli timere; fi D. Glarianus (qui diligenter librum tuum legit et adnolalionibus illuS'

travit) el ego laborcm tuum approbamus, quare non in publicum edatur? Scimi'S

in his rebus multa confcqucnda fola conjectura, tibi desunt ccrti aulores. Quod *'

conjecturis noflris aulores in luccm eduxerimus, quantum quaeso illud esl eniol"'
mentum? Vidi; quam liagilibus faepo nilalur Hoatus Rhenanus in fua Germ.;"1'11

conjecturis. Fueral propterea über illius lenebris condendus? abfil!
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Ante octo dies cum obiter invififfem thermas Badenfes, vidi quid illic egeris in
ciecta Trajani ftatua, cum provineiac illius aufpicatus effcs praeres. En mifimus ad
'e Henricum Petri, multi Studiosi (inter quos et Michaelem Yfingrinum typographum
"•iligentiffimum et doctiffimum connumeramus), cum diplomale noftro aut potius
fupplicibus lileris, ut illius verbis bcnignum praebeas auditum, atque exaudias et
"brum tuum Germanice atque Laline imprimcndum concedas. Cedet id in magnam
'audem luam, nedum apud luos, verum et apud omnes Germanos, Gallos, Anglos,
Hifpanos, Danos etc. Credo mihi, erit hoc tuum opus mullis incitabulum ut fimile
luoddam conentur. Ego ego fuscipiam provinciam iftam in manus, fi fortaffe
dubites de imprefforibus, quo minus diligenter labor tuus exaretur. Bene vale,
v'i' humaniffime, et domino H. Glariano fcribe, ut librum nobis mittat. Bafileae
•7. Augusti Anno 1537. Sebaftianus Munfterus.

Die beiden vorstehenden Briefe bieten einige bemerkenswerthe Aufschlüsse zur Ge-
Sc'hichte von Tschudi's erster grösserer Arbeit dar, von welcher 1538 eine Abtheilung
"- De prisca ac vera alpina Rhetia —, erst aber 1758 das Ganze im Drucke erschienen ist.

Der Brief des Beatus Rhenanus vom 13. November 1530 ist derjenige, dessen
ausführliche Beantwortung durch Tschudi bekannt ist. (Vgl. Vogel, Egidius Tschudi
a's Staatsmann und Geschichtschreiber. Zürich, 1856. S. 44 und 192). Die Antwort
Zuerst von Goldast mitgelheilti ist unvollständig datirt. Aus Rhenan's Briefe sieht
"•an, dass sie nicht vor Ende November oder im December 1536 gegeben sein kann,
ünd somit Tschudi's darin erwähnter viermonatlicher Waffendienst in Frankreich in
j*en Spätherbst 1536 fiel. Das Eingangswort der Antwort (S. 192 ibid.) muss offenbar
'aulen: Hie, d. h. Glaronae (nieht His).

Der Brief von Sebastian Münster vom 17. August 1537 zeigt, dass Münster doch
Nicht so ganz ohne alle und jede Vorbereitung Tschudi's Manuscript der »Uralt war-
"¦aiTlig Alpisch Rhetia« von Glarean sich ausbat, abschrieb, drucken und übersetzen
less, sondern dass dringende Bitten, diess zu gestalten, vorausgegangen sind; so

dass die Indiscretion von Seite Münsters, über welche sich Tschudi nachmals
beugte (s. Vogel S. 46 und 238), etwas weniger gross erscheint. Die »Trajani sta-
"a°, deren Münster gegen Ende seines Briefes gedenkt, ist der gegenwärtig in der
^adtbibliolhek Zürich befindliche Meilenstein des Trajan aus dem Jahre 99, welcher
1,J35 zu Wyi ijCy Baden aufgefunden und von Tschudi am Eidgenössischen Schloss zu

au"en aufgestellt worden war. (Vgl. Mommsen, Inscriptiones Conf. helv. Miliarii nr. 330.)

Verkauf der Herrschaft Bnchegg.
Es ist merkwürdig, wie ofl auch die Besten in arge Irrthümer verfallen können!

er kennt nicht die vortreffliche Geschichte der Herrschaft Huchegg, von dem nun
.f'storbenen Oberst Ludwig Wurslemberger? Aber auch diesem ausgezeichneten
'eschiclus|0|.sc],ei. spielte die Schwäche menschlicher Nalur — gleichsam zum

0 lne auch des grösslen Fleisses, der vorzüglichsten Geisteseigenschaften, — etwa
'nma' einen argen Streich, %. B. den folgenden:

U "WStemberger sagl p. 187 seines genannten Werkes (Schweiz. Geschichtsforscher,

U
XI.): — „Den 25. Jan. 1391 verkaufte Elisabeth Sennin einem Burger von

Se'> VVeinli Schilling, die Herrschaft Buchegg. niil Dörfern, Leuten, Gütern u. s. w.
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nebst ihrem zu Basel gelegenen Hause um 170 Goldgulden. »Dieser Verkauf
— fügt er ausdrücklich bei — wie bündig und förmlich er auch
verschrieben wurde, hatte keinen Bestand: wie er aber rückgängig
gemacht worden sei, ist nicht klar. Nach vierthalb Monaten (1. Mai)
gleichen Jahres schloss Elisabeth einen andern Kauf mit Schultheiss, Räthen etc. von

Solothurn für 500 Goldgulden um die Herrschaft Buchegg und Halmegg etc.«

Als Quelle für diese beiden Angaben führt Wurstembcrger zwei Urkunden an,

die im sogen. Wynigervertrag (»Einer Stadt Solothurn Streilhandlung mit Bern, die

Herrschalt Bucheggberg etc. belangend, — durch Stadtschreiber Joh. G. Wagner,
1667") p. 55 und 60 abgedruckt sind. Die erste Urkunde ist im Originale im
Staatsarchive von Solothurn noch vorhanden, dio zweite befindet sich ebenfalls daselbst

in einem Vidimus von Probst, Chorherren und Capitel des St. Ursenstüts von
Solothurn von mendag vor St. Johannestag zu Sunnygichten 1451. Nach diesem Vidimus

ist auch der Abdruck in Wagners Strcilhandel; das Original muss also schon

im Jahre 1667 nicht mehr vorhanden gewesen sein.

Wenn man nun jene Urkunde vom 25. Jan. 1391 ganz durchliest, so begreift

man sogleich ganz klar, dass der damalige Kaufakt um die Herrschaft Buchegg

keinen Bestand haben konnte, und sieht sehr leicht ein, wie er rückgängig gemach'

worden ist. Denn von einem Verkaufe der Herrschaft steht in dieser Urkunde —'

kein Wort. Geben wir hier gleich einen vollständigen Auszug des interessanten

Aktenstückes, da es ausser dem «Streithandel» sonst nirgends abgedruckt wurde.

und diese Staalsschrift ziemlich selten ist.

Wenn man die Urkunde von allen Formeln entkleidet und mit dürren Worte11

kurz und ohne Umschweife ihren Sinn ausdrückt, so besagt sie nichts Anderes, als

dass Elisabeth Senn den 25. Jan. 1391 von Wernli Schilling von Basel 170 Gulden

entlehnte zu einem jährlichen Zinse von 11 Gulden; weil aber, wie bekannt, das

Ausleihen von Geld gegen Zins nach kanonischem Rechte verboten war, wurde, u»1

das Verbot zu umgehen, das Darleihensgeschäft in einen Rentenverkauf ab der
Herrschaft Buchegg und einem Hause in Basel umgewandelt. Nachdem dann SoIolhu>"

(1. Mai gleichen Jahres) die Herrschaft Buchegg gekauft, löste es die Gült ab. Da'

rum ist die Urkunde in das Staatsarchiv von Solothurn gekommen, und dari»"

auch, und nicht etwa weil Elisabeth statt 170 Gulden 500 bekam, konnte sie kui^

hernach ihre Herrschaft ohne alle Hinderung dem Staate Solothurn verkaufen.

Solothurn, den 13. Juli 1864. J. J. A.

Nos Officialis Curie Bafilienfis Notum faeimus prefentium Inspectoribus feu auditoribus vniuerfis-

Quod fub anno Domini Millefimo Trecentelimo Nonagefimo primo Sabbato proximo poft | die"

beate Agnetis Virginis Coram nobis Judicii in figura tamquam auetentica perl'ona perlbnali'

conftitutis Nobili muliere Domina Elyzabecht Sennin de Buchecke rclieta quondam nobilis liüC

Domini | Henmanni de Bechburg olim militis Bal'ilienfis Diocefis Vna cum dil'creto viro Heinrico die

de Zelle Ciue Bafilienfi fuo vt dicebat aduocato quem sibi in Judicio feculari coram fci"lle

Ciui- | -tatis Bafilienfis in fuum ad omnes l'uas caufas legitimum aduocatum Jam pridem affigna'1'

fore dicebat Ipfumque fuum verum et legitimum aduocatum fpecialitcr ad i'ubfcripta perfide"
fore et elfe | recognouit. Qui etiam vna cum eadem midiere Huiiil'modi aduocaciam aflirnia"

ipfius aduocatum vt premittitur fe fore afferuit Ex vna Et difereto viro Wernlino diclo Schill'

fimiliter | Give Bafilienfi parte ex altera. Dictaque Domina Elyzabeth Sennin cum confenl'u et

luntate prefati lui aduocati conl'eiicientis omnia et l'ingula infraferipta permittentis et autlorizaii"5'^
Sana per | dei gratiam mentc corpore fenfu el rationc Non vi coaeta motu inducla aut dolo cl
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ctimuenla quocumque l'ed hbcre atque l'pontc ob cuidcntcm ipfius vtilitalem et nichilominus vr.
gentem neceffitatem.. | Reddilus annuos Vndecim florcnorum auro bonorum et
Pondere Bafilienfi legalium per ipfam fuosquc hcredcs et fucceffores vniuersos annis fingulis
'oluendos Diclo Wernlino Schilling et illius heredibus | vniuerfis In festo Purificationis gloriffime
virginis Marie Necnon Icuandos etpercipiendos.De et fuper bonis Necnon. Do-
•toinio villis hominibus Redditibus exaetionibus Stüris | et Juribus i nfraferi p-
l's Justo et legitimo venditionis lytulo pro f'o ac l'uis heredibus et l'uccclToiibus premissis Vendidit
tradidit et affignauit feque vendidil'fe tradidiffc et affignaffe publice | recognouit Prefato Wernlino
Schilling fuo et heredum fuorum nomine ab eadem Juste et legaliter ementi Pro pretio et quanti-
'a'e, Centum et Septuaginta florcnorum auro et pondere bonorum | et legalium predictorum.
VUo fc dieta Venditrix ab ipl'o Emptore promptes numeratos et ponderatos pretij nomine recepift'e.
el in vfus l'uos vtiles et nocefl'arios totalilcr conucrtifl'e publice recognouit | in Jure coram nobis
Est autem fpeeificacio bonorum et Jurium promifforum hec. Primo videlicet Dominium Buch-
ecke cum l'uis villis confineis hominibus Redditibus Cenfibus Sliiris ex- | -actionibus Alemelis
lsic.) agris pratis l'iluis ac Juribus alijs ad idem dominium pertinentibus vniuerfis Item Domus
et area fitis in Ciuitate Bafdienfi nuneupatis ze Rinach l'uper niontcm | ibidem faneti Petri
••uxta vicum dictum die Totgaffo et est domus angularis prope fontem ibidem et iuxta donium
üietam Rol'enfcls. De quibus Domo el area Rynach ex ipsorum fundorum | Jure proprietatis annuo
cedunt et l'olui debentur Quinipic libre minus qualuor folidis denariorum vfualium et cenfualium
'Uxta confuetudinem Ciuitatis Bafilienfis ad prebendam altaris fancli Stephani | l'iti in maiori
Kcclefia Basilienfi Cappellano ipsius altaris feu Prebendario dicte Probende pro tempore exil'tcnti
"ignlis annis diuifim et equaliter in Jeiunüs quatuor temporum Necnon Qvatuor Circuli I panum

"online reuiforü in festo beati Martini Episcopi et ipiinque l'olidi in mutatione manus Dummodo
^nien per pofl'el'fores dietarum domus et aree mutatio hat et non aliter nomine honorarii | alias-
1ue omni alio onere Genius et quavis obligationc alia penitus abfolutis (Folgen nun eine Reihe
"w üblichen Formeln betrcfTcnd Zahlung des Zinses, Slathalten des Kaufs ohne alle Einsprache etc.

Ceterum fub anno Domini quo fupra feria quarta proxima | poft diem beatc Agnetis virginis.
"ram nobis in forma Juris conslituto Dil'creto viro Domino Burghardo Wigman prel'bytero cap-

I ellano et prebendario altaris l'ancti Stephani | fuprafcripti qui huic prefenti contractui venditionis
MUoad onerationem domus ot areo dietarum Rynach preferiptarum fuum in quantum in eo fuit

K Poluit adhibuit conl'cnfum [ine tarnen | fui fuccefforum fuorum prebende et altaris quorum fupra
l,r«iudicio quoad annuos cenfus premiflbs ea carumdem proprietate et directo dominio debitos

debendos ac fine dolo et | fraurls Quo liquidem venditionis contractu fievt premittitur peracto
renominatus Emptor pro le et l'uis heredibus vniuerfis Vcnditrici prelibate et illius heredibus ac
"eccl'fo- | -ribus talem coram nobis fecit gratiam quod Ubi anno et tempore inantea quibus-

'Umquc licilum fit et effc debeat I'epedictos Uedditus annuos Vndecim florcnorum venditos | fimi-
' *r pro pretio Centum et Septuaginta florcnorum quorum fupra quo venditi funt folutis tarnen
r,Us

• cenl'ibus i'i qui protunc de diclis Redditibus folui debili fuerint | vel neglecti cum cenl'u pro
a

• temporis tunc tranl'acti debendo R com ere et recomparare Permifitque idem Emptor
° 'e et quibus fupra huiufmodi reemptionem fc admittere | et reuenditionem taliter facere ad hoc

"ulque heredes per debitum fidei lue preftite afftringendo In quorum quidem premifforum
uiutn teftiinonium Sigillum Curie noftre Bafilienfis predietc ad petitionem partium hinc inde

0 criplarum huic appendi feeimus Jnftrumento Datum et actum vt fupra
Ita eft Symundus fchcllenberg audiuit hec.

(Auf der Rückseite des Pergaments stehl, von der nämlichen Hand, die die Urkunde geschrieben,
kaum lesbar: „. xi gülden geltz von minor frowen | von bechburg (oder buchegg);"
ferner: „ j llor pro sigillo | viij ff. pro scriptura).

Bnrgen im Gaster, insbesondere Bnrg Wandelberg.
(Nach Mittheilungen von Dr. F. Keller.)

Cntei. den Landschal'lcn, über deren mittelalterliche Geschichte (heilweise grosses
I

herrscht, nimmt das zwischen dem Walensee und Zürichsee gelegene Gaster-
eine bemerkenswerthe Stelle ein.
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Obwohl seinem grössten Theile nach, soweit die ebene Thalsohle reicht, früher

nur aus Ried und Sumpf bestehend und bei den häufigen Anschwellungen der Linlh

ganz unter Wasser gesetzt, — bis zu unserer Zeit Escher von der Linlh den Slrorn

in neue Bahnen lenkte — bildete dieses Thal doch von jeher einen wichtigen

Durchgangspunkt für den Handelsverkehr, der über die Graubündnerpässe zwischen

Italien, der Schweiz und dem südwestlichen Deutschland sich bewegte.
Schon zur Zeit der römischen Weltherrschaft war diess der Fall. Die alte

römische Strasse, die noch jetzt in ihren Spuren genau verfolgt werden kann, zog

sich von Wesen aus in vielen Krümmungen auf der Nordseile des Riedes am Fusse

des Gebirges hin, indem sie bald merklich hohe Absätze überstieg, bald, sich in

der Ebene haltend, mit der Richtung der jetzigen Strasse über Schännis, Masel-

drangen und Kaltbrunn zusammenfiel. Frühere Allerlhumsforscher haben angenommen-
es habe sogar ein römisches Lager zum Schutze der Strasse im Thalc bestanden;

namentlich Tschudi hat aus dem Namen des Landes diesen Schluss gezogen, indem

er denselben als »caslra, römischer Lagerplatz« auflässt. Allein diese gewagte

Hypothese aus einem Namen wahrscheinlich rätischen Ursprungs wird durch keinerlei

Thatsachon unterstützt. Denn im ganzen Bereiche des Landes ist von römischen

Festungswerken und überhaupt römischen Ueberbleibseln eben so wenig eine Spur'
als im Gasternthaie des Berner Oberlandes. Nur an dem obersten Ende des Thaies

sind auf Biberlikopf die Ueberreste eines römischen Wachtthurmes, in der Nähe des

Zürichsees, zu Uznaberg, einige römische Münzen gefunden worden.
Zahlreicher sind die Zeugnisse vom Zustande des Landes im frühen Mittelalter-

Hier erscheinen nach einander die alemannischen Höfe oder Ortschaften längs beiden

Rändern des Thaies, im Westen und Osten des grossen Moores oder Sumpfsces.
der dasselbe einnahm; angelehnt an den mitten daraus emporsteigenden obern

Buchberg, erscheint auch Benken.
Die ältest-bezeugle Ortschalt ist die villa Tucconia, — das heutige Dorf Tugge"

am östlichen Abhang des untern Buchberges — wo im Jahr 610 die irischen

Glaubensboten Columban und Gallus ein alemannisches Opfer stören. Nach den1

Leben des h. Gall, welches uns diese Nachricht aufbewahrt hat, zu schliessen, war"

wohl diese heidnische Kultstättc, um welche sich die Bevölkerung sammelte, der

bedeutendste Ort im Thale gewesen. Anderthalb Jahrhunderte später (744) wir*1

Benken genannt; zur Zeit der letzten Merowinger, unter Karl Martells Söhnen-

Karlomann und Pipin, zeigen uns die Set. Gallischen Urkunden ein Kloster Bcnkc"

(Babinchova), das über dem heutigen Dorfe dieses Namens auf dem obern Buch'

oder Benkerberge stand; der Ort ist wohl unter dem Schutze des Klosters aus einen1

Hofe zum Dorfe geworden. Die gleichen Urkunden nennen das nicht weit entfern"
Uznach. Wieder ein halbes Jahrhundert später, unter Karl dem Grossen, entsteh

die bedeutendste kirchliche Stiftung des Landes, das Nonnenkloster Schännis (Skennines)'

gegründet von des Kaisers dux über Rätien und Istrien, Graf Hunfried, um 810, *"

Aulbewahrung der Reliquie des h. Blutes, die später nach Rcichenau kam. Dann tauche''

auchßilten, Reichenburg, Schübelbach, im Westen; Wesen, Maseidrangen, Kaltbrunn&¦*
im Osten des Thaies auf, dessen Ränder fortwährend allein besetzt waren, währen

die Mitte von dem vorgeschobenen Benken an west- und nordwärts ein grosses u"'
bewohntes Ried blieb und keine Spuren menschlicher Niederlassungen zeigt.
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Dunkler ist die. Geschichte der mittelalterlichen Burgen, die auch in dieser
Landschaft, wie in allen übrigen, im Laufe des eilften bis theilweise zum vierzehnten
Jahrhundert Ursprung und Bestand landen. Von einigen ist kaum der Name bekannt;
von andern lassen nur dürftige Spuren die Lage mit Sicherheit bestimmen.

Die oberste dieser Burgen (dem Laufe der Gewässer folgend) ist noch im
Bereiche des Walensec's selbst. Am Gesladc desselben erhebt sich auf dem Felsvor-
sprung von Bältlis, nahe bei Wesen, die malerisch gelegene »Strahlegg«. Der
Thurm, in Ruinen noch sichtbar, lässt erkennen, dass er nach dem Muster des
römischen Wachtthurms auf Biberlikopf erbaut worden. Aber wann und von wem
0|' angelegt wurde, in wessen Besitz er gewesen und bis wann er bestanden, weiss
höchstens die Sage. Dicht über Wesen erheben sich auf dem Kapfenberg die
Trümmer einer Burg, von der keine Nachricht Kunde gibt. Auf einer Insel in der
Linlh, nahe an ihrem Ausflüsse aus dem Walcnsce, nahe vor Wesen über, stand
Burg Mühli, 1386 in Asche gelegt; 1807 in Ruinen wieder zu Tage gekommen,
Welche die Anschwellung des Sees während Jahrhunderten gänzlich bedeckt hatte.
(S.Schwab, Ritterb. der Schweiz. 3, 22). Weiter thalabwärls ist die Burg Unter-
Windeck, gegenüber bei Nieder-Urnen Burg Ober-Win deck; beide so zerstört,
f'ass sich die ursprüngliche Anlage und Beschaffenheit dieser erst im vierzehnten
Jahrhundert untergegangenen Festen nicht mehr erkennen lässt. Von den Grafen von
-enzburg oder von Kiburg angelegt, gingen sie einst mit deren Erbe an das Haus
'lalishurg-Oestreich über und waren von dessen Beamten oder Lehenträgern (worunter

die »Meyer von Windegg« bekannt sind) bewohnt. Noch weiter abwärts, am
"ordlichen Fusse des Gasterholzberges, erhebt sich ein thurmhoher rundlicher Hügel,
der »Schloss« genannt wird und der Sage nach mit einer Burg besetzt war.
|er Name derselben wird nicht angegeben; der Gipfel des Hügels ist übrigens mit
'cstrüpp so dicht bewachsen, dass es unmöglich ist, zu entscheiden, ob bauliche
^ebenestc vorhanden sind.

Alle diese Burgen liegen auf den Anhöhen zu Seiten des Thaies. Mitten in
emselben, in der Nähe des vorgeschobenen Benkerberges, lag hingegen BurgWan-
elberg (jetzt gewöhnlich Wandelburg). Ihr Name ist bekannt als derjenige
,nel' Besitzung des einstigen Grafenhauses von Rapperswil. Einer der letzten

' Prösslinge dieses Stammes, der Edle Heinrich von Rapperswil, Stifter des Klosters
eltingen, gestorben den 29. Januar 1246, trägt in mehrern Urkunden dieses Gottes-

a,lses den Zunahmen: »dictus Wandelberc«*), der nur von jener Burg herge-
0m-men sein kann, die er — der jüngere Sohn des Hauses — besass und wohl

ch bewohnte. Man hat daraus geschlossen, dass die, wahrscheinlich viel ältere
'g einst einem ganzen Zweige des Geschlechtes den Namen gegeben habe; es
Ss diess dahin gestellt bleiben; jedenfalls ging der Name auf kein späteres Glied
ei' da der Stifter von Weltingen ohne männliche Nachkommenschalt starb.

s
'er einstige Ort und die Anlage dieser Burg waren bisher nicht genauer bekannt.

UrnPl (Chronik. Buch 10. Kap. 28) gibt nur an, sie habe »allernächst by dem Dorf

dem J lrriSe Lesung Neuerer (auch etwa Vcrschreibung: Wandelher, sogar Wandiker) hat aus
a|s ()e

aJ?en eir>> sonst nicht bekanntes Wort; „Wandelberc" gemacht, was soviel heissen solle,
fahrt

°r lolicre' dcrWan("er; de»n so habe man Heinrich von Rapperswil wegen seiner Pilger-ns heilige Land genannt, lis ist diess durchaus unbegründet.
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Benken« gestanden. Eine Untersuchung darüber hat Nachfolgendes gelehrt. Am Fusse

des obern Buchbergs oder des Benknerberges tritt am Rande des ehemaligen Sumpfes,

ganz isolirt, — etwa 5 Minuten südlieh von der Pfarrkirche von Henken, 2—3000 Meter

vom Linlhkanal entfernt — ein Sandsteinfels hervor, dessen Basis ungefähr die Grösse

eines ansehnlichen Hauses haben mag. Der Fels steigt sehr steil zur Höhe von

etwa 35 Fuss empor und zeigt oben eine grat-arlige Spitze und einen etwas platlern
Absatz, der 15 Schritte lang und 10 Schritte breit ist. Da der Körper dieses Felsens

ein vortreffliches Baumaterial bildet, so ist ringsum eine beträchtliche Masse des

Gesteins, wie die Schale von einer Nuss, abgetrennt worden, so dass es unmöglich

ist, seine ursprüngliche Form und Ausdehnung zu bestimmen. Dass er aber in

seiner ursprünglichen Höhe nicht beeinträchtigt wurde, geht daraus hervor, dass

unter dem Rasen, der seinen Gipfel bedeckt, eine Menge kleiner Mauerbrocken und

Fragmente von Hohlziegeln zum Vorschein kommen. Ob bei gänzlicher Abräumung
des Felsens noch ein Stück zusammenhängenden Mauerwerkes zu finden wäre, kann

nicht gesagt werden. So viel ist gewiss, dass die Burg, wie an der Nordseite des

Felsens zu sehen ist, aus Bruchsteinen erbaut war, die entweder der Fels selbst-

oder der benachbarte Buchberg geliefert hat. Das Gebäude bestand ohne Zweifel

nur aus einem einzigen Thurme und kann nur geringen Umfang gehabt haben; in

der letzten Zeit seines Bestehens muss es mit Hohlziegeln bedeckt gewesen sein-

Von den an den Ecken befindlichen, wahrscheinlich behaucnen Stücken ist keines

mehr aufgefunden worden. Der Mörtel enthielt, gleich demjenigen an der Warie

auf dem Biberlikopf, sehr viel Kalk. Der Aufgang zur Burg ist nicht zu ermitteln-

Ihre Sicherheit beruhte darauf — wie der Augenschein lehrt — dass der Fels in

früherer Zeit entweder vom Wasser umspült, oder, eher noch, von einem Graben

umgeben war, den das Wasser bei hohem Stande der Linth füllen mochte; so dass

die Burg zu den eigentlichen Wasserburgen zu zählen ist. Der jetzige Besitzer

des Felsens versichert, dass er noch nie einen Gegenstand aus Thon oder Metall

am oder auf dem Felsen gefunden habe.

Woher die Burg Wandel berg ihren Namen erhalten, ist wohl schwer z"

errathen*]. Nach Stumpf war sie im vierzehnten Jahrhundert — nachdem das

Grafenhaus von Rapperswil längst ausgestorben — im Besitz von Edelknechten,

genannt die Münch vonWandelberg, deren Wappen (einen Bettelmönch j Stump'

»aus Siegeln« mittheilt, und von denen einer, Jakob Münch, 1343 in Frauenfein

gelebt habe. Dann sei die Burg an die Edeln von Wagenberg gefallen. Jedenfalls

wurde die Burg frühe verlassen; die Enge des Wohnsitzes, vielleicht auch die
ungesunde Lage desselben, oder Veränderungen im Stande des Wassers am Benkner-rieu
oder -see, mögen dazu Veranlassung gewesen sein.

Das Wappen der ursprünglichen Besitzer von Wandelberg (ob vor den Rap'

perswil sollen die drei Rosen, nämlich Wasserrosen, gewesen sein, welche anc''

das Wappen des Hauses Rapperswil waren; zwei Schwanenhälse bildeten den Heim'
schmuck. Beide Zeichen sind nicht, wie gewöhnlich, vom Namen der Burg oder

des Geschlechtes hergenommen, sondern von der Lokalität selbst, wo Wasserrose''

in Menge wachsen und auch Schwäne sich häufig aufhalten mochten.

*) Sollte die pyramidalische Gestalt des Felsens und ein gewundener Aufgang, oder die Gestalt oe"

Thurmes dem Namen Ursprung gegeben haben? Wandelberg =Wandel- od.Wendelstein (WendeltrepPe''
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Beiträge zur Schweizergeschichte ans tirolischen Archiven.
(Fortsetzung.)

"o. Datum.
93. 1405 Revers Jacobs Zyhol von Basel um die Herrschaft Rheinfelden und alle Zubehorden

im Rheinthal, zu Melibach, Homburg, llornesken „von den von Torberg erlost.
Der plandsatz ist 8310 guldin vnd der brief zerschnitten." — Schatzarchiv Innsbruck.

94. 1406 Schaffhausen. Herzog Friedrich von Oesterreich urkundet, dass er mit seinem ge-
19. Februar treuen Hugo von Landenberg von der Gesellen wegen, die er zu Bischofzeil seinet¬

wegen in Sold gehabt habe. Raitung gelhan habe und ihm 413 Florin und 28 Pfund
Heller schuldig geblieben sei. die er ihm bis auf künftigen Jakobitag entrichlen
wolle. (I. dux in Consilio. — Gubernialarchiv Innsbruck.

95. 1406 Constanz. Herzog Leopold und Friedrich von Oesterreich, Gebrüder. Urkunden.
15. März, dass sie den Bürgern von Constanz 4000 rheinische Gulden schuldig seien „wegen

unsers Kriegs gegen die Appenceller. darin sie uns treulich beistandig und geholfen

gewesen und noch hiefür sein sollen" und versprechen, ihnen selbe auf künftige
Pfingsten zu zahlen. — Gubernialarchiv Innsbruck.

96. 1406 Baden. Herzog Friedrich von Oesterreich urkundet. dass er seinem lieben, getreuen
13. Mai. Hansen von Bonstetten, seinem Rnthe und Diener, schuldig geworden sei 200 Florin,

„darum er uns Kost auf unsere Veste zu Raperswiler gegeben und bestellt hatte,"
und verspricht ihm. diese auf Gcorgitag zu zahlen. — Bürgen, mit Einlagerungspflicht

mit einem Pferde, sind : Burkard von Mannsberg. Hofmeister, und Hans von
Homburg. Vogt zu Rapperswyl. d. dux per Magistrum Curie. — Gubernialarchiv
Innsbruck.

". 1406 Constanz. Herzog Friedrich von Oesterreich urkundet. dass Hernnann Gessler, sein
23. Mai. Vogt zu Rapperswyl, die 25 Knechte daselbst, die der Herzog da liegen hat. für

ihren zweimonatlichen Sold mit 300 Pfund Haller und auch seinen Büchsetimeister
daselbst mit 25 Pfund Häller seines Jahrgeldes in seinem Namen befriedigt habe,
und verspricht ihm in seinem und seiner Brüder Namen auf künftigen Margarethen-
tag die Summe zurückzuzahlen, d. dux per consilium.— Gubernialarchiv Innsbruck.

'8. 1406 Scliallliausen. Herzog Friedrich von Oesterreich urkundet. dass sein getreuer Hans
18. Aug. von Bonnstetlen für ihn Bürge geworden gegen llerrmann den Gassler um 1200

rheinische Gulden, und verspricht ihm selbe Summe ohne Schaden abzuzahlen, d.
dux in Consilio. — Gubernialarchiv Innsbruck.

1406. Jörg von End, Freiherr, quittirt den Herzog Friedrich von Oesterreich um den heu-
21. Aug. rigen Jahressold. — Gubernialarchiv Innsbruck.

'0o- 1408 Innsbruck. Friedrich, Herzog zu Oesterreich, Graf zu Tirol, verleiht dem Herdegen
6. Jan. von Goldenberg, Pfleger zu Landeck. in Ansehen seiner getreuen Dienste und ins¬

besondere wegen der ihm von den Appenzellem zugefügten merklichen
Kriegsschaden, die Gnade, dass er den Wegzoll zu Landeck von allerlei Kaufmannswaaren
nach Herkommen aufheben, und ohne Verrechnung verwenden mag, und dass
dennoch die Brücke über den Inn von Denjenigen, die sie gemacht haben, erhalten
werden soll. — Urkundensammlung auf dem Ferdinandeum zu Innsbruck.

0l- 1410 Revers Graf Hermanns von Sulz um die Veste und das Amt Rheinfelden „mitsambt
des von Torberg leibgedingsgülten, der Pfantschilling ist »iiij" gülden vnd der
Brief zerschnitten." — Schatzarchiv Innsbruck.

109
1410 „Ain Pfandtbriof von Hertzog Friedrich von Oesterreich auf Graf Hermann von Sultz,

vmb die Pfandherrschaft von Rheinfelden, vnd der frawen von Torberg gült dartzu

gehörig umb Ncunthalbtausend gülden." — Schatzarchiv Innsbruck.
1411 Innsbruck. Herzog Friedrich von Oesterreich „Vogt der Gotzhauser Aglay, Trient,

**. Jan. Brichsen und Cur" bestätigt die Freiheiten der Stadt Hall. — Gubernialarchiv
Innsbruck.

Mll Antorf. Herzog Friedrich von Oesterreich priisentirl dem Bischof Hartmann von
mens. Sept. Cur den Ulrich Butsch als Caplan der Kirche St. Johann und Rudpert bei dem

Schloss Tirol, d. dux per se ipsum. — Gubernialarchiv Innsbruck.

8«
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No. Datum.

105. 1412 Cur. Schreiben Bischof Hartmanns von Chur an Johann von Algund. Erzpriester.
27. Sept. und die andern Geistlichen im Erzdiaconat „Vallis Venuste": er habe auf Vorschlag

Herzog Friedrichs von Oesterreich den Ulrich Butschet. Rector der Pfarrkirche in
Tisens, als Caplan an der St. Johannes — vormals St. Rupertskirche in Tirol investirt.
— Gubernialarchiv Innsbruck.

106. 1413 Innsbruck. Graf Friedrich von Toggenburg, Herr zu Pretigau und Tavos, urkundet.
6. April, dass ihn Bischof Ulrich von Brixen mit der Vogtei des Klosters Dissentis belehnt

habe. — Gubernialarchiv Innsbruck. Beilage No. 3.
107. 1416 Hall im Innthal. Bischof Hartmann von Cur urkundet. dass er den durchlauchten

15. Sept. hochgebornen Fürsten, Herzog Ernst, Erzherzog zu Oesterreich etc., als dem altern,
dessen Bruder Herzog Friedrich und deren Vetter Herzog Albrecht das oberste
Schenkenamt des Stifts Cur die Veste und Burg zu Marlzenüs, gelegen zwischen
dem Wasser Landquart und dem Dorfe zu Veni(ii)s im Bisthum Cur. welche weiland
sein Vorfahr, Bischof Ulrich, weiland den Herzogen Albrecht und Otto, Gebrüdern,
verliehen, und dazu alle andern Lehen und Stücke, welche die Grafen von Tirol
von seinen Vorfahren und dem Stifte zu Lehen getragen, als Lehen verliehen habe,

„wann vnser egenanter gnediger, lieber Herr Hertzog Ernst von der obgenannten
Leben wegen vns vnd vnser Gotzlius fürdern, vnd das gen uns gnediglich
erkennen will, vnd vns ouch schirmen in sinen Landen gunsteklich vnd früntlich
vor aller Gewalt vnd vnrechl. als er billigen soll. — Gubernialarchiv Innsbruck.

108. 1419 Meran. Der edelvest Hermann der Gassler, Hofmeister der Herzogin von Oester-
13. Aug. reich besiegelt einen Brief für Christoph den Büchsenmeister.- — Gubernialarchiv

Innsbruck.
109 1421 Die Stadt Rotweil vidimirt einen Revers Heinrich Rüssingers und seiner Schwester

Margaretha um 800 Pfund Haller Haubtgutes auf dem Kornzehnten zu Kiengen und
zu Kirchdorf, um 300 Gulden Haubtgutes auf der Steuer zu Kleng, Grüningen und
Bettkofen, welche 130 Pfund Haller abwirft, und auf dem kleinen Zehnten daselbst.
In diesem Vidimus ist inserirt der Herzogin Anna von Braunscliweig Willebrief
„vnd des von Torberg vermächt." — Schatzarchiv Innsbruck.

110. 1422 Innsbruck. Caspar Presinger gelobt dem Herzog Friedrich von Oesterreich mit der
Veste Vwan treu zu dienen. Zeugen: Der edelvest Hans Wilhelm von Mülineo,
genannt Druchsäss, Jörg Gal und Ulrich Windegg: Siegler: Hermann Gessler. —¦

Gubernialarchiv Innsbruck.
il 1423 Hans Wilhelm von Müllinen, genannt Druchsäss, urkundet. dass Herzog Friedrich

von Oesterreich mit ihm eine vollkommene Raitung habe thun lassen wegen der
Veste Landegg, deren Pfleger er war, ebenso um all seinen Sold, Schaden, Pferde.
Dienste und Forderungen bis auf den heutigen Tag, und dass Alles ausgeglichen
sei. — Gubernialarchiv Innsbruck.

112. 1423 Revers Ritter Hermann Gesslers um seinen Dienst „als Ilofgesind der Fürstin von

Braunscliweig" und Gelöbniss, ihr gegen 200 Gulden Jahressold mit 6 gerüsteten
Pferden zu dienen. — Schatzarchiv Innsbruck.

113. 1424 Innsbruck. Der edelvest Junker Hans Wilhelm von Mülinen, genannt Druchses»-
12. Febr. besiegelt den Brief Peter Ambrosis von Meran über das Kelleramt von Tirol. ¦""

Gubernialarchiv Innsbruck.
114. 1424 Innsbruck. Brief Herzog Friedrichs von Oesterreich an Hans von Embs wegen der

12. Mai. Veste Tauer. — Zeugen: Bischof von Brixen; Heinrich, Propst zu Neustift; Ulrich

von Weisprach, Kammermeister; Hans Griesinger, Kammermeister; Junker Heinrich

von Stoll'eln; Hermann Gessler; Wilhelm von Knorringen, Marschalk; Hans Druch"
sess von Diessenhofen, genannt Molly; Hans Wilhelm von Mülinen und Heinrich
von Gachnang, genannt Münch. — Gubernialarchiv Innsbruck,

115. 1424 Georg von End, Freiherr, vergleicht den edlen Grafen Hermann von Sulz "lif
9. Decbr. Hermann Snebelin von Riten um verschiedene Ansprachen. — Giibernialarch'*

Innsbruck.

1422

9. Sept

1423

8. Mai.
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116. 1424

117. 1425

10. Juni.

118. 1425
17. Juli.
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Cur. „Urkunde Graf Friedrichs von Toggenburg wegen Gutsbesitzes." — Hand-
schriftcnkatalog der Innsbrucker Universitätsbibliothek.
Hall. Ritter Hermann Gessler, Hofmeister, besiegelt in Gegenwart des Otto Grans
und Jost Werschensclilager den Reversbrief Heinrichs von Morsberg über die Veste

Ivan. — Gubernialarchiv Innsbruck.
Hall. Herzog Friedrich von Oesterreich ernennt im Streite mit Hans von Embs

wegen der Veste Tauer als Schiedsrichter u. a. den edlen vesten Herrn Hermann
Gessler, Hofmeister der Herzogin (Anna von Braunscliweig), und Hans Wilhelm von
Mülinen, genannt Truchsess. — Gubernialarchiv Innsbruck.

119. 1425 Innsbruck. Bischof Johannes von Cur belohnt den Herzog Friedrich von Oester-
25. Octb. reich mit dem Schenkenamte von Cur und den dazu gehörigen Gütern im Prätti¬

gau, wie solche vor Zeiten die von Aspermont innehatten; ferners mit dem Grund
der Veste Tirol, mit einem Theil der Veste Reichenberg mit der Veste Marcz-

schenyns, gelegen zwischen der Landquart und dem Dorfe Jenins, mit der Veste

Rodund im Münsterthal, und mit allen Lehen, welche einst die Grafen von Tirol
vom Gotteshause Cur innehatten. — Siegelt der Bischof von Cur. — Urkunde (in

duplo) im Gubernialarchiv Innsbruck. — Beilage No. 4.
120. 1426 Graf Hans von Thierstein urkundet, er sei vor Jahren für Herzog Friedrich von

Oesterreich gegen dessen Bruder Herzog Ernst von Oesterreich in Tirol zu Felde

gelegen und erzählt wie bei der Plünderung eines Hauses mit den darin
aufgefundenen Urkunden verfahren wurde. — Gubernialarchiv Innsbruck.

121- 1427 Innsbruck. Graf Wilhelm von Montfort bezeugt, Herzog Friedrich von Oesterreich
habe sich mit Hans von Embs wegen der Veste Tauer vereinigt. Zeuge u. a. Hans

Wilhelm von Mülinen, genannt Truchsess. — Gubernialarchiv Innsbruck.
122. 1429 Landeck. Wolfart von Brandis gelobt dem Herzog Friedrich von Oesterreich, in

Zukunft dessen Nutzen zu fordern und dessen Schaden zu wenden, ihm dienstlich
und mit seinen Schlossern in Curwalchen beistandig zu sein, gegen wen er
verlange: dagegen soll der Herzog auch ihn schirmen. — Gubernialarchiv Innsbruck.

(Fortsetzung folgt.)

1426

19. März.

1427
5

• Aug.

1429
12 Decb.

SPRACHE UNDJJTTERATUll
Signiflcation des mots dietns et alias dans les chartes

de la Snisse romande.

(Fin.)

Bemonlons au milieu du 13e siecle. Nous y rencontrerons un personnage sur
lequcl j'ai recueilli, dans des chartes pour la plupart inedites, des renseignemcnls
'ntW'essants. Une circonstance qui ne permet aueun doule sur I origine et la qualile
T8 ce personnage, c'est qu'il etait le propre fröre du Chevalier Hugues, seigneur
de Palezieux et bailli de Vaud, de la part de Pierre II, comle de Savoie; freie
aussi de Guillaume de Palezieux, qui fut moine, puis prieur de Lutry. Le dit per-
sonnage va nous apparaitre en des formules qui sont curieuses par leur variete.

Je dois auparavant faire observer que Palaisuc, Palasuuz, Pallexiouz etc. sont
'°rmes diverses du nom que l'on ecrit aujourdhui Palezieux. J'ai donne vingt-

variantes de ce nom dans mon Introduction a l'hist. du comte de Gruyere, p. 138.
epuis Jen ai recueilli encore une douzaine. Les unes et les autres sont tirees de

'leu* doeuments.
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Voici maintenant les citations annoncees:
1246. 13 fevr. Petrus de Palaisue miles, — II vend en allen ä Jacques dit Apia (Jacobo diclo Apia

civi Lausannensi) une vigne situfe au territoire de Lutry. Cette cession est approuvee
par les freres du vendeur: Willermus monachus (prieur de Lutrv en 1254) et Hugo
domicellus (miles en 1254) fratres predicti Petri (de Palaisue militis).

1263. juin. Petrus de Palcsuoil miles.
1269. mars. Parmi les nombreux cröanciers de feu Jacques Apia, citoyen de Lausanne, tigure

dominus Petrus de Palaisuo miles.
1271. dec. Ego Petrus dictus de Palasuuz miles. (Cart. de Hautcret, pag. 105—106.)
1277. mars. Dominus Petrus de Pallezieulx miles.
1278. 3 dec. Dominus Petrus de Palesuez miles. (Cart. de Hautcret, p. 117—118).
1285. nov. Nos Walnerus et Petrus lilii quondam domini Petri dieti de Palexuez militis.
1300. 5 juil. Warnerus et Petrus de Palexion (Pallexiouz) fratres, filii quondam domini Petri de

Palcxiuz militis (Mim. et doc. de la Soc. d'hist. de la Suisse rom. t VII, p. 79. tir6
d'une copie.)

Pierre de Palezieux, Chevalier, dont il s'agit dans les chartes citecs ci-dessus.
ne fut pas seigneur de Palezieux. Son freie Hugues parait en cette qualite de
1247 ä 1274.

Bemarquons encore les formules suivantes ou est nomme le plus jeune el le seul
survivant des quatre fils de Pierre de Palezieux, Chevalier et proprietaire ä Lutry.
1306. oct. Ego Petrus de Palessucz clericus domini Petri de Duins canonici Lausannensis.
1319. 24 mars. Ego Petrus filius quondam domini Petri de Paleysue militis. clericus.
1320. juin. Ego Petrus de Forez clericus, filius quondam Petri de Palexuuz militis, et ego

Johannotus dictus de Forez famulus dicti Petri.
On le voit: un de Palezieux, clerc lai'que, ötabli ä Lutry ou rösidait jadis son

pere, avait. sans renier sa noblo origine, sübstituü a son nom de famille celui de
Forez (Forel, distr. de Lavaux), oü, selon (oute apparence, il etait devenu acquereur
d un fiel noble.

Et ce qui mörite quelque attention, c'est que l'on donna pour surnom ä Johan-
not, familier du dit Pierre, le nom de la localite qui etait devenu le nom propre
de son patron.

Dans cette seconde Serie de documents, comme dans la premiere, le mot diclus
annonce que le nom qui le suit est le nom propre d'une famille, mais, celte fois,
d'une famille noble.

Apres avoir düment etabli par divers extraits authentiques la signification reelle
du partieipe dictus dans les chartes d'une partie notable de l'ancien Pays de Vaud,
il me reste ä determincr le sens de l'adverbe alias dans les vieux documents de I»

möme conlree.
Je dirai d'abord que ces deux vocables ne sont pas synonymes et que, par

consequent, Tun deux n'a jamais pu (Hre employö indifferemment pour lautre.
Le vrai sens d'alias, dans la bonne latinite, est celui de autrefois. II est vrai

de dire, que dans certains cas il signifie d'ailleurs ou aulrement.
Dans nos vieilles chartes alias a conserve sa signification propre, soit le senS

primitif et presque exclusif d'un adverbe de temps. Je n'ai vu qu'une seule charte,
dune epoque relativement röcente, oü l'adverbe de temps füt remplace par l'adverbe
de maniere. Deux chartes de l'an 1422, relatives au möme individu, offrent un

exemple de ce curieux changement. Dans l'une on lit: »Humbertus de Sales oft*
buroz de Vallon.« Dans lautre: »Humbertus de Sales aliter buroz de Vallon.«
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Cet exemple, ä ne supposer aucune erreur de clerc ou de copiste, ne me paraif
Par concluant. II on faudrait plusieurs autres pour que Ion pul elablir je ne dis pas
lexislence dun usagc dejä aneien, ce que je crois impossible, mais la realile d'une
Konfusion ou d'une Innovation.

Dans un acte qui est ä peu pres de la meine date que los deux precedenls, et
tRii se rapportc ä la möme localite, on lit: 1448. Johannes Vcrdan alias de Sales
de Vallon.

Dans mon opinion, il faut admellre, en these generale, quo l'adverbe alias
dans nos chartes, indique quo le nom qui procede ce vocable a ete Substitut au nom
(|ui le suit, lcquel etait ä l'origine le vrai nom de famille. II en serait ainsi dans
'es exemples que voiei:
1388. 6 dec. Mermet deis parens alias bellebrin.
'407. 7 janvicr. Ego Petrus Morel sulor et civis Lausanncnsis, filius quondam Perrodi Morel alias

Estarabex, civis Lausanncnsis.
126. 9 mai. Jacquetus dictus Cornarre alias Mathe — demeuranl ä Concise.

Cet extrait offrirait au besoin la preuve de ce quo j'ai affirmö, savoir que diclus
et alias ne s'employaient pas indifieremment Iun pour lautre.

»28. 23 avril. Mcrmelus et Jacquetus Girardet alias Chillou — demeuranl dans la scigneuric de
Grandson.

431. 27 avril. Johannes Olivettis alias dou pra (Dupraz, Duprc) de Chevroz (Chevroux, distr. de

Payerne).
'437. Rolinus Roliet alias dou fort, de Font (Fontaine, distr. de Grandson) — fait un don a La Lance.
'441. 20 mai. Petrus de Sybor de Sancto Albino (St. Anbin en Vullv).
453. 16 dec. Ego Petrus de Sibour alias Michous de sancto Albino.
468. 23 sept. Petrus Maczon alias Grangier — demeuranl ä Cour sous Lausanne.
481. 5 mai. Ego Jacquetus filius quondam Vulliermi de Rippa alias Galex de Sancto Albino en

Vulliez.
'468. 24 avril. Ego Cristinus destra (d'Estraz) curatus de Pallexouz, nolum facio quod Vuiller-

mus Pictet de Pallexiouz vendidit — Eius lideiussores Vuillermus Corboz el Jacquetus
Charvet de Pallexiouz.

480. 28 dec. Dans une charte de cette date, le meme Pictet (soit Piltet) reparait sous son aneien
et sous son nouveau nom de famille: Vulliermus Pictet alias Myonaz dicti loci de Pal-
lexuer. II acquiert un morceau de terre que lui vend. par le memo acte, le proprietaire

qui se dit: „Ego Aymo de Pallexuer alias Falcunet dicti loci de Pallexucr."
Ici se presente une difficulte. Dans un acte du Ifi aoüt I4(i7, public par M. E. de

e"et, dans son Second appendice au Bailliage de Chillon, p. 10, le personnage nomine,
Cl~dessus est dit: »Avmo Falcunet alias de Pallexouz« La memo pcrinulation aurait
Pn I*"eu (suivant le Bailliage de Chillon, p. 88, et le See. app. p. 9) a l'egard de Gui

alconet, qui cn 1470 est dit »de Pallexiouz alias Falconet«, et en 1487: »Guido
alc°nel alias de Pallexouz.«

En signalant cette inlcrversion, dont je ne connais pas d'autres exemples, je
ntends point enlrer dans l'examen d'une question de genealogio qui a ete debatlue.
me borne ä constater la dite transposition de noms d'un point de vue general,

mme une irregularitö, comme une meprise (lue peut-ötre a l'incurie des clercs et
c,u Public.

Au reste, d'apres une autorite respcctable, l'usage du mot alias se serait per-e Uli
- notamment dans les districts d'Oron et de Vevey, oü l'emploi abusif de ce
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vocable aurait jetö une certaine confusion dans divers noms de famille et obscurci
leur origine.

Je termine mes citations par deux exemples tires de chartes du seizieme siecle:
1504. 25 nov. Anthonius de Sonna alias Olivier sulor de Villarepos (Fribourg, distr. du Lac).
1513. 23 avril. Michael ßarberii alias Treynon, capellanus Lausanncnsis.

Des divers textes que j'ai produits dans cetle notice sortenl los consequenecs
que voiei:

1) Des le treizieme siecle (dans ccrlaines conlrees vers la fin du douzieme), les

serfs agricoles tendent ä disparaitre de plus cn plus et a se fondre en une classc
de eultivateurs libros, d'hommes taillables. Les noms de famille sc niultiplienl.
gage certain d'un progres dans la propriete et, par celle-ei, dans la libortc
civilo. Les famillcs se groupent peu ä peu et formont los communes rurales.

2) A cötö de cette classc surgit et sc propage une autre classc qui, prenant pour
nom propre, soit pour nom de famille, celui d'un fief noblo, conslilue une sorle
de noblesse locale ou de campagne, dans tous les cas une noblessc d'un ordre
inferieur.

3) Vers la fin du quatorzieme siecle (sinon plus tot), surtout dans le quinzieme,
se manifeste chez les hommes taillables le besoin de remplacer leur nom de

famille par un nom nouveau. — On voit par la charte du 20 mai 1441, com-
paröe ä celle du 16 decembre 1453, et par la charte du 24 avril 1468, com-

paree a celle du 28 decembre 1480, la tendance des eultivateurs libres, oü

de leurs egaux, non seulement ä substituer un nom nouveau a l'ancien, mais

encore a nögliger celui-ci, a lo faire oublier.
4) Le mot de dictus, dans les chartes oitöes ci-dessus, et. dans im grand nomine

d'autres aclcs contemporains, est employe relativement au nom de famille
actuel; l'adverbe alias, relativement au nom d'aulrefois.

Lausanne, 7 avril 1864. J.-J. Ilisely.

KUNST UND ALTERTHUM.

Imitations de quelques monnaies de Geneve et de Lucerne fabriquees
ä Macagno et ä Pomponesco.

Dans les numöros 1 el 4 do l'Indicateur, annee 1862, j'ai fail connaitre une

curicuse monnaie frappee ä Macagno, a I'imitation du type Lucernois. J'invitais.
a celte epoque, les collectionneurs de monnaies Suisses, ä rechercher les piece?

analogtics et je vions aujourd'hui pröcher d'exeinplo en publiant los monnaies suivantes-
SANCTVS ALODIVS-DEFfensor;- Saint Alcu ä droite, mitre et nimbö, tenant

une tariere dans la main droite.
R MONETA - NOV(ai- COM(itis) M'acanei) l(nferioris) C(uriae) RE(galis). Aigle *

deux totes. Dans lexergue un petit ecusson aux armes des Mandolli, söparant en

deux la date 1623.

Celte monnaie emanee encore de l'atelier do Macagno est une contrefacon des

Dicken do Lucerne. A l'exemplc de Saint Löger sur los pieces do celle derniere villc-

Saint Aleu tient ä la main la tariere, Instrument de son martyre.
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Limitation est flagrante quant aux types et quanl a la legende, mais ce que
le faussairc n'a corlainement pas cherchö a imiter, c'est le titre du melal; le larcin

"eut pas ete assez profitable.
En effet, nolre piece est d'un billon si bas qu'on pourrait la croire de cuivre

pur. Elle a pertlu jusqu'ä la mince couchc d'argcnt qui devait la recouvrir au

nioment de sa fahrication et donl la prösence etait absolument indispensable pour
en faciliter le cours.

Ce petit monument numismatique appartienl aux emissions de l'annee 1623;
c'est, je lo rappellerai la date la plus hasse que nous trouvions pour Macagno
(loules los aulres portent la date 1622).

II est vraiscmblablc que ces pieces de cuivre ä peine blanchi, ömises pour des

espöees d'argcnt, auront bientot soulcve do justos et sövercs reclamations de la

Part dos cantons suisses aupres du gouvernement imperial, et altire peul-ölre, la

Sl'pprcssion de l'atelier de Jacques Mandello, alors comle de Macagno.
Cet exemplaire, unique ä ma connaissance, fait. partie de ma collection.

IVL CAE GON-M-S R-I P Ecusson aux armes de Geneve, surmonle de la

dato 1583.

R POST TENEI5RAS F1ET LVX Croix ornöe, a branchos en baluslres, dans un

entouragc forme de quatre lobes ou arecaux, canloniu's a leur tour de quatre
•loilos. Billon.

Cette monnaie deslince ä imiter la piece do trois sols de Geneve a ete men-
Uennöo dejä par M. Ulavignac dans rcstimahle ouvrage inlilulö »Armorial Genevois«
a la page 81, dans les termes suivants:

»Sur une piece de trois sols de 1583, quo vu le peu do valeur, on prösumo
"Giro une piece faussc, les mots GENEVA CIVITAS sont remplacös par P-IVL
"GAFS-CON- (pour Jules Cesar Consul;, et au revers on lit POST TENEDRAS
»FlET LVX (apres les tönebres viendra la lumiere).«

Le savant auteur genevois avait sans doute sous les yeux un exemplaire incotnplet
°u mal conserve, puisqu'il place au commencement de la legende la lettre P qui
{l°il au contrairc la terminer. II laut, en consöquencc rejeler sa tentalivo d'explica-
l0n et lui subslitucr la suivantc:

IVL(ius) CAE(sar) GON^zaga) M(archio) S(acri) H(omanorum) l(mpcrii)
P(rincops) 1583.

Cotte legende sullit pour faire reconnaitre que la presente monnaie a ele
'aru'iquee par Jules Cösar (ionzague en 1583. Los armes de Geneve et le type
genevois du revers, ainsi que lapeupres de la legende nous livrent le niotif secret

e cette fahrication. II s'agissait d'imilcr la monnaie de Geneve et comme les armes
f,üs Gonzague n'offrent aueun ölement qui so rapproche de l'aigle et de la clef de
•eneve, |e graveur de la monnaie s'est conlentö de faire une copie servile de la

Ptece de trois sols. On remarquera cependant deux legeres diflercnccs entre notre
dation et l'original. La piöcc imitee porte au revers une croix evidee et les

mat|e ötoiles dont j'ai parle plus haut, tandisque sur l'original, c'esl-ä-dire sur la

Pjece genevoise de trois sols de 1583, les hranches de Ja croix a balustres sont
e'"es et les quatre lobes de l'entourage ne se Irouvent pas cantonnes par des eloiles.
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Parlons maintenanl du prince dont le nom so trouve sur celle monnaie.
Jules Cesar, le dcrnier des six fils de Charles Gonzague et d'Emilie Gonzague

Boschelti, naquit on 1554. Nomine prince d'Empire en 1575, il oblinl, trois ans plus
tard, dans un partage de famille, une petite localite du nom de PomponeSCO,
la quelle ful erigöe en comte en 1593.

A cette epoque il devint prince de Bozzolo, s'y etablit, et, apres y avoir fonde

im atelier monelaire, il supprima celui de l'omponesco. Sa mort arriva vers 1609-

Dien que Ja piece qui nous occupe nc porlo pas de nom de localite, il esl

constant quelle a du elre fabriquee ä Pomponesco. puisqu'ä la dato de 158"!

Jules Cesar Gonzague nc possödait pas d'aulre lief.
Cette monnaie exisle dans la collection de Monsieur le Dr. F. Marin, conscr-

valeur du musee des medaillcs a Geneve. C'est ä son obligeance que Jen dois
la communication.

Apres avoir allribuö, sans la moindre hösitation, la piece pröcödcnle, ä Pomponesco,

il me semhlc quo le meine atelier peul aussi revendiquer celle qui suit.
GENVINA CIVILITAS 15<)l Armes de Geneve. R POSTTENFHRAS LVX Croix

pattöe et övidöc. Celle aulre imitation cherchc ä reproduire la piero genevois^
d'un sol; eile ne porfe, malhcurcusemcnt, ni le nom du prince ni le nom de I"

localite qui l'ont emisc. La date de 1591 convient encore ä la monnaicric de

Pomponesco, qui, comme je Tai dit plus haut, fonetionnait encore en 1593 el bien qu'on
grand nombre de souverains Italiens ait pris part ä ces fabrications illiciles, on persans

Irop de temeritö, supposer quo latelier qui imilait en 1583 la piece de Irofc
sols de Geneve a pu cgalcmcnt contrefaire plus lard celle d'un sol. Jusqu'ä dömon-
stration conlraire je nie crois donc aulorise ä inscrirc ä Pomponesco celle derniere
piece.

Comme dans la precedente qui porlc le nom de Jules Cesar, on pourrait bien

signaler quelque legeres dilTörcnces, mais elles sont dilTiciles ä saisir, plus difiiciles
encore ä exprimer. 11 faul l'ocil exeree d'un numismate pour constator la variöie
dans l'aspcct du mölal et, si je puis m'cxprimer ainsi, dans l'accenl Italien du burin

Je n'ai pas besoin de faire romarquer que la bizarre legende GENVINA
CIVILITAS n'a pas d'aulre objet que de eomplötcr la ressemblance avec los
monnaies de Geneve. Les efforts de ce genre sont fröquents el j'en ai fourni dejä de

nombreux exemples dans mes pröerdentes publicalions.
Cette piece fail parlie de ma collection et provient de Monsieur le Dr. F. Marin-

de Geneve, qui a bien voulu s'en dessaisir en ma faveur. Quoiquc rare eile n'es'

pas unique, je I ai vue dans la collection de Geneve et dans celle de Fribourg. Qu'»'

me soit permis ä ce sujet de remercier les conservateurs de ces deux ötablissements

de l'obligeancc ä touto epreuve avec laquelle ils ont bien voulu me commtini'
quer les monuments oonfies ä leur garde. J'ai nomine plus haut et ä deux reprises-
M. le Dr. F. Marin et c'est avec une reconnaissante amiliö que je joindrai ä sc-n

nom celui de Monsieur l'abbö Meyer, conservateur du medailler de Fribourg.
En lerminant cette courtc nolice je rcnouvolle ma priere ä tous les collection-

neurs, de rechercher les monnaies analogues ä celles que je viens de decrire. Le5

personnes qui dirigent ou frequentent nos archives voudronl bien aussi prcndi'c
note des documents relatifs ä ces contrefacons de la monnaie suisse. II est inr
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possible que l'on ne retrouve pas les ödits, döcrets ou ordonnances, publiös jadis
par les gouvernements de la Suisse, au sujet de ces emissions frauduleuses. On

peut espörer de trouver dans ces documents, non seulement des details relatifs aux
imitations dejä connues en nature, mais encore l'indication de monnaies inedites.
Je m'estimerai heureux de toutes les Communications que l'on voudra bien me faire
ä cet egard et j'en offre d'avance tous nies remerciinents au nom de la numisma-
Uque suisse. Arnold Morel-Fatio.

Ueber Schallgefässe in mittelalterlichen Kirchen.

Zu den Bemerkungen über diesen Gegenstand in No. 4 des Anzeigers von 1863

vergleiche man eine interessante Mittheilung von Prof. Fr. W. Unger in den

Jahrbüchern des Vereines von A 11 orth ums freunden im Rh ein lande.
KXXVI. Achtzehnter Jahrgang 2, woraus unler Anderem hervorgeht, dass in
Schweden und Dänemark und in vielen byzantinischen Kirchen in Kussland, auch
'" Halle an der Saale, thüuerne Schalllöpfe vorgefunden worden sind.

Römische Inschrift in Nyon.
Im Innern der Sacrislei der Kirche zu Nyon hat vor Kurzem Herr Poncer, Archiv-

''eainter daselbst, eine römische Inschrift entdeckt. Der Stein wurde aus der Wand
herausgehoben, in welcher er sich befand, und von den Herren A. Morel-Fatio, H. Bordier,

Ch. Lefort und P. Lullin von Genf besichtigt; wobei sich ergab, dass derselbe,
1,1 den schönen Schrillzügen bester römischer Zeit, nachfolgende vollkommen erhal-
lene Inschrift trägt:

L • SERGIO ¦ L • F • CORN

LVSTROSTAIO • DOMI

TINO • OMNIBUS • HON»

RIBVS • IN COLONIA E

OVESTR • ET IN COL • VI

ENNENSIUM • FVNCTO

T • 1VL • POMPEIVS • TER

TVLLVS • SOCFRO • OP

T1M0

BERICHTE, CORRESPONDENZEN UND NOTIZEN.

Protokoll der zwanzigsten Versammlung;
der allgemeinen gemchichtrorschenden «.<¦*< IUcl.nl I der Schweiz.

Abgehallen in Solothurn den 31. August und 1. September 1864.

Da sich zu der auf den Abend des 31. August angesetzten ersten Versammlung nur eine kleinere
'••»hl von Mitgliedern einfanden, so werden die Geschäftsverhandlungen auf die morgige Sitzung
rsc'|oben und der schone Abend, nach Beendigung der Vorstandssitzung, dem freundschaftlichen
Sd|«menleben gewidmet.
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Oeffentliehe Versammlung im Kantonsrathssaate den 1. September 1864.

Der Präsident der Gesellschaft eröffnet die Sitzung mit einer kurzen Anrede.
Hierauf gibt das Präsidium eine Uebersicht der heute zur Verhandlung kommenden Gegenstände

und theilt mit, in welcher Reihenfolge es sie zur Behandlung zu bringen wünsche. Da keine

Einsprache erhoben wird, werden die Geschäftsverhandlungen begonnen.
1) Als neue Milglieder werden aufgenommen die Herren Professor EglofT in Solothurn, Dr.

J. J. Bäbler in Brugg. Professor L. Tobler in Bern. Oberrichter Fluri in Solothurn, Victor Ceresole

von Lausanne, gegenwärtig in Venedig, und Rector Geilfuss in Winterthur: letzterer durch Einlegung
von Stimmzeddeln, da er nicht Mitglied einer kantonalen Gesellschaft ist.

2) Es folgt der neunte Bericht des Hauptredactors über das schweizerische Urkunden-Register.
Derselbe gibt folgende Mittheilungen:

Von dem zweiten Hefte sind bis jetzt fünf Bogen gedruckt. Es ist in denselben der Druck

bis zur No. 974 vorgeschritten. Die bis jetzt gedruckten Regesten umfassen die Zeit vom Jahre 700

—915, also nur 215 Jahre; dagegen liefern nun das zehnte und eilfte Jahrhundert verhaltnissmiissig

nicht viele Urkunden, kaum 400 Stück.

Es sind diess jene traurigen Zeiten, in welchen das Alte nicht mehr fest und das Neue noch

nicht gegründet ist. Der Zerfall des Karolinger Reichs verwirrt ganz Europa, ruft auswärtigen
Feinden, den Hungarn und Sarazenen. Nur langsam bildet sich eine neue Zeit, neue Verhältnisse,

die vielfach von den früheren abweichen. Aus Dienern werden Herren, da die Aemler und Lehen

erblich werden. Die blühendsten geistlichen Stifle sinken, die Vergabungen an sie boren auf und

es will sich sogar ein Geist der Verschwendung aufthun. Im Jahre 990 wird zuerst ein bedeutender

Besitz des Klosters St.Gallen, Adorf, vom Abte verkauft und der Erlös verschwendet. Aehnlicb

das Kloster St. Ambrosius in .Vailand, reich begütert im Kanton Tessin. Daher nehmen denn plötzlich
die Urkunden beider Stifte ab.

Während das stiftsanctgallische Archiv vom Jahr 700 bis zum Jahr 915 die bedeutende Zahl

von ungefähr 750 Urkunden aufweist, so besitzt dasselbe für den Zeitraum vom Jahr 915 bis zum

Jahr 1200 nur 48 Stück! Aebnlicb ist es beim Kloster St. Ambrosius in Mailand; es liefert uns für

das achte und neunte Jahrhundert eine bedeutende Zahl Urkunden für die tessinische Geschichte,

aber von dort an folgt kein Stück mehr. Glücklicherweise trelen andere Stifte in die Fussslaplen

und fidlen einigermassen die Lücken aus, wenn auch in bescheidener Weise. Dazu gehören Ei"'
siedeln mit seinen sonst seltenen ottonischen Kaiserurkunden. Chur. Engelberg u. a. m.

Das zweite Heft wird etwa den Zeilraum vom Jahre 866 bis 1050 umfassen, vorausgesetzt]
dass 9 Bogen Text und ungefähr ein Bogen Bemerkungen dazu kommen.

Es sind nämlich an Urkunden-Auszügen vorhanden:
Vom Jahr 900—1000 Stück 212

„ „ 1000—1050 „ 110

Zusammen Stück 322

was etwa den Raum von 4 Bogen einnehmen wird. Von 1050 bis 1200 möchte noch ein lieft folge"-
Von 1050—1100 sind vorhanden Stück 108

„ 1100—1125 sind schon „ 122

Zusammen Stück 230

Von da an nimmt die Zahl bedeutend zu.
In die Bemerkungen fallen hauptsächlich die Resultate der Nachforschungen und Kritik der

Urkunden. Als Hauplgrundsatz bei der Aufnahme der Urkundenauszüge wurde gleich von Anlaut

aufgestellt, es sollen die Auszüge nicht nach den Abdrücken, sondern nach den Originalen de'

Urkunden gegeben werden. Diesen Grundsatz sucht nun der Redactor nach Kräften zu befolge"-

Freilich war es nicht möglich, alle Originale der Urkunden, deren Auszüge im ersten Hefte sie"

finden, vor dem Drucke des Lelzlern genau zu prüfen. Diess wurde nun nachgeholt.
Zuerst in Italien. Durch Befreundung mit dem Sekretär des Staatsarchivs in Mailand, Herr11

Luigi F'errario, war es möglich, zu einer Audienz beim Bischof von Conio, Monsignore GuisepF

Marzorati, und Benutzung des bischöflichen Archivs in Como zu gelangen; allein mit negative"
Resultate. Die in „Tatti, Annah sacri di Como" abgedruckten Urkunden sind nicht mehr vorbände"-

Vor dem 12. Jahrhundert finde! sich Nichts in diesem Archive Eine Anzahl allerer Urkunden solle
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s'ch bei den Akten über den Trennungsvertrag des Kantons Tessin vom Bisthum Como befinden.
"D städtischen Archive Como musste der Redaktor die Bemerkung machen, dass ein von ihm früher
uenulztos Cartular nach Turin an die Commission zur Herausgabe der Historia patriae monumenta
gewandert ist.

Ergiebiger als in Como war die Nachforschung in Mailand. Mit Müsse konnten dort 38 Urkunden
'"'s dem Zeiträume vom Jahr 721 bis zum Jahr 875 genau geprüft werden.

Nach dieser Untersuchung wurde nach noch nicht bekannten Urkunden im Kanton Tessin
Seforscht. Nach unsäglichen Nachforschungen gelang es endlich, auch die Urkunden der aufgehobenen
U'ssiner-Klöster zu entdecken. Sie lagen in einer Pappendeckel-Drucke hinter einem Wust von
öclirilten im Locale des Finanzdepartements. Es waren eine Anzahl sehr interessante Urkunden für
u"scrn Zeitraum. Mit Empfehlungen der Präfectur in Lugano wanderte der Redactor auch nach den
a"en Orten Carona. Baierna, Campione u. s. w. Nach Campione geleiteten Empfehlungen des Herrn
¦'¦Hionalrathes Bossi und des geschiebtskundigen alt-Staalsralhes Peri. Der freundliche und kenntniss-
ciclm Pfarrer von Campione, Gaetano Rovida, hat eine Geschichte von Campione geschrieben.

In Como gelang es auch, ein interessantes Werk zu erwerben: „Rovelli, Storia di Como".
Mehrere italienische Urkundenbücher, wie die von Pavia und Novara, wurden eingesehen und

herhaupt für die bisher wenig gepflegte Geschichte des Kantons Tessin gehörig Umschau gehalten.
Ueber diese Nachforschungen, sowie über den Stand der Arbeiten für das Urkunden-Register,

Urde dem eidgenössischen Departement des Innern auf dessen Wunsch den 19. Nov. Bericht erstattet.
Einige freie Zeit am Neujahr wurde dazu benutzt, tun in Aarau eine Uebersicht der vorhanden

Urkunden und in St. Gallen die Original-Urkunden bis zum Jahr 1200 zu studiren. Das
grauer Staatsarchiv mit Muri und Wettingen zählt vom Jahr 1027 eine bedeutende Zahl Urkunden,
sl aber leider noch nicht geordnet.

Zum Zwecke gründlicher Prüfung wurden im Juli und August dieses Jahres Reisen in die
liister Engelberg und Einsiedeln gemacht. Der Redaktor fand die freundschaftlichste Aufnahme. In
e" Vorbemerkungen zum 2. Hefte soll über diese Reisen Rechenschaft gegeben werden.

In Einsiedeln isl die Prüfung der Urkunden erst bis zum Jahre 1004 vorgerückt, hat aber
lr die genauere Keiinlniss der dortigen Urkunden interessante Resultate zu Tage gefördert. Leider

noch kein korrekter Abdruck dieser Urkunden vorhanden.
3) Der Herr Präsident erstattet Bericht über den Stand des 14. Bandes des „Archives" und

»"Weimers".

4) Behufs Prüfung der Jahresiwclinung wird eine Commission gewühlt, bestehend aus den
e|Ten Fürsprech Lüthardt von Bern und Dr. Wartmann von St. Gallen.

5) Der Bibliothekar gibt Bericht über die Ergebnisse des literarischen Verkehrs mit andern
u'id ausländischen historischen Vereinen.

6) An diesen Bericht knüpft das Präsidium eine Uebersicht der von Einzelnen gemachten
ISsenschaftlichen Geschenke an die Gesellschaft. Unter denselben wird als besonders interessant eine

eben eingelangte Schrift hervorgehoben: „La republique de Venisc et les Suisses. Premier releve"
s Principanx manuscrits inädils des archives de Venise se rapportant ä la Suisse, par Victor Cerrjsole".

er Verfasser, der seine Arbeit der allgemeinen gescliichtforschenden Gesellschaft der Schweiz dedicirt
' ^iht darin einen reichhaltigen Ueberblick über eine grosse Reihe bemerkenswerther, noch unaus-

Ü KUteter Materialien für die schweizerische Geschichte in den venetianischen Archiven und Biblio-
p v^n- Gegründet auf die dicssfälligen Bemerkungen des Präsidiums und des anwesenden Herrn

• ore|; Präsidenten der geschichtforschenden Gesellschaft der romanischen Schweiz, beschliesst
"Seilschaft: a) Herrn Ceresole ist für diese ihr gewidmete Arbeit ihr besonderer Dank auszu-

sclfen' ''* (üe Vorsteberscbaft wird bevollmächtigt, in Verbindung mit dem Vorstande der Gesell-
p

l der romanischen Schweiz alle geeignet scheinenden Schritte zu thun, um die vollständige

au
*nln•!', resP- uie Veröffentlichung, der von Herrn Cerüsole eingesehenen und theilweise bereits
o zogenen Dokumente zu ermöglichen.

AI
7^ l's folgen hierauf die wissenschaftlichen Vorträge in zwei Abteilungen In der ersten

7">8 tragen vor:
'ßri- Gemeindrath Ludwig Gluiz von Solothurn: Eine Abtheilung seiner grössern Arbeit über
äs Tagebtiehl'ragment des Hans Jakob von Stall \on Solothurn vom 1. Juni bis 11. Okl. 1567
Der t|jp RugenottenkrieKe in Frankreich, die Stall als Feldschreiber mitmachte.
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Herr Henri Bordier von Genf fügt die Anzeige bei, dass er aus der Manuscriptensamni-

lung der Herzogin von Berrv ein Album des nämlichen IL .1. von Stall erworben habe, un"

legt dieses schöne Gcdenkbuch der Gesellschaft zur Einsicht vor.
b. Herr Professor Daguet: Einen Abschnitt seiner handschriftlichen Biographie des Landamnian"5

d'.MTry von Freiburg.
c. Jakob Amiet, Fürsprech von Solothurn: Studien zur Entzifferung der römischen Inschrift v0"

Laupersdorf, Kanton Solothurn, aus dem Ende des IV. Jahrhunderts.
Am Schlüsse des Vortrages theilt der Herr Verfasser seine Arbeit, als Geschenk des

solothurnischen historischen Vereins, den Anwesenden gedruckt aus.
Nach einer Pause von einer Stunde werden die Verhandlungen wieder fortgesetzt.
8) Rechnung des Vereins vom 1. Jänner 1863 bis 31. Dezember gleichen Jahres. Nach de"1

Antrage der Commission wird diese Rechnung genehmigt und dem Quastor der Gesellschaft, Herr"

Dr. J. J. Merian von Basel, bestens verdankt.

9) Als Versammlungsort für die nächste Zusammenkunft schlägt die Vorstellerschaft St. Galle"

vor. Der Antrag wird einmüthig zum Beschlüsse erhoben.

10) Die wissenschaftlichen Vorträge werden hierauf fortgesetzt.
d. Herr Verwaltungsrath Dr. Theodor von Scherer von Solothurn liest: Ueber die vorhistorische

Zeit der Menschheit, namentlich über die Altersbestimmung derselben.

e. Herr Pfarrer Cartier in Oberbuchsiten: Ueber keltische Alterthumer. die an der Südseite #*
Jura (bei Oberbuchsiten und Egerkingen) gefunden werden. Die Gegenstände werden Jff

Versammlung vorgezeigt.
f. Herr Amiet, Staatsschreiber von Solothurn: Das Dornacher Schlacht-Gemälde von Hans Aspe

mit Nachrichten über die Dornacher-Scblacht.

11) Die Vorsteherschaft wird auf Antrag durch Acclamation wieder bestätigt.
Hierauf gemeinsames Mittagsmahl im Gasthof zur Krone.

Neueste antiquarische und historische Litteratur
die Schweiz betreffend.

Hllliet, Albert, Prof. Histoire de la reunion de Geneve ä fa Confederalion suisse. 8". (82 pages)

Geneve, Georg. 1864. (Voir aussi l'ouvrage du möme auteur, intitulä: Histoire de la rest-1"

ration de la röpublique de Geneve. 8°. (487 pages). Geneve. 1845.

(Jeresole, Victor. La republique de Venise et les Suisses. Premier reIev-6 des prineipaux n1*'

nuscripts imidits des archives de Venise se rapportant ä la Suisse. 8°. (127 pages.) Vemse

Antonclli. 1864.

(¦lautier. Adolphe. Les armoiries des Cantons suisses. Essai sur leurs origines et leur sig"1

lication. Extrait du tome XV des Mem. de la societe tl hist. et d'arch. de Geneve. 8°. (30 P'

avec 2 tables chromolith.) Geneve, Jullien, 1864.

Nociete .liirasHiemie d'emulation. Actes. Quatorziemc Session (1862). 8°. (186 P'

Porrentruy, V. Michel. 1864.

Inier, Krederic. Nouvelles considörations sur l'acte de reunion du ci-devant Evechö de Bäle '

Canton de Berne. 8°. (16 p.) Porrentruy, V. Michel. 1863.

«aller, C. G. J. Chronik von Wyl. Erste Abtheilung. B». (266 Seiten.) St.Gallen, Scheit1"1

und Zoliikofer.

Musee Neuchateloi*. Receuil (l'histoire nationale et d'archeologie. 8°. Neuchatel, *•'
Marolf. (Von dieser monatlich erscheinenden Zeitschrift sind bisher die 3 ersten Liefern"!?

— Juli, August, September — erschienen. 94 Seiten mit 6 lithograpbirten Tafeln.)

(Scherer, G. Prof.) Verzeichniss der Manuscripte und Incunabeln der Vadianiscben Bibli"''1

in Sanct Gallen. 8. (XIII u. 352 S.) St.Gallen, Zollikofer'sche Officio.

Druck und Expedition von David Bürkli in Zürich.
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