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GESCHICHTE UND RECHT.

Graf Friederichs IV. von Toggenburg Todestag.
Der Anzeiger ist ein Sammelbucb für Beiträge zu unserer Geschichte; seien

s°lc,he auch noch so klein, sie können immer zur Vervollständigung und
Aufklärung des Spiegels der grossen schweizerischen Vorzeit dienen.

Eine der schönsten Erscheinungen in den obern Landen hietcl Graf Fricde-
|Ch IV. von Toggen bürg, Pfleger der Herrschaft Oesterreich im obern und

JUedein Amte zu Glarus, dar, welcher, als guter Nachbar der Eidgenossen, wohl
Jekannt mit deren Kriegskunst und Tapferkeit, den Krieg zwischen seiner Herrschaft
°i Oesterreich und den Eidgenossen vor dessen Ausbruch beizulegen suchte.

Der feurige junge. Herzog Lupoid I. von Oesterreich hatte diesen Grafen Friede-
'Cn IV. von Toggenburg hei sich, als er mit glänzendem Gefolge König Heinrich
°n Lüzelburg auf seiner llomfahrl geleitend, zu Mailand. noch in zarter .lugend,
Urc" tapfere Abwehr gegen lombardische Empörer seines Königs Herz gewann

fl seine goldenen Sporen verdiente. Vier Jahre und sechs Monate später, auf
en Tag der Schlacht am Morgarten, bestellte Herzog Lupoid 1. von Oesterreich
"Selben Grafen Friederich von Toggenburg im Lager zu Brescia zu seines Hauses
Chwalter in der Ausscheidung der Rechtsamen und Besitzungen, welche das Haus

<l
sburg erbweise in Schwyz und Unterwaiden ansprach und Heinrich von Lüzcl-

r8' demselben, sowie solche erwiesen würden. zuzustellen gelobte. Offenbar

„
r also Oral' Friederich von Toggenburg für den jungen Fürsten Lupoid von

^
slRireich nicht nur ein guter Gondottiere, der ihm aus dem Berglande Toggen-

luA UlUl dosscn Umgebung gute Kriegsleutc, sogenannte Knechte, und Ritter

5i h
' soni,or" er ^iell l,ln aucn 'ur °'n0" ?emcl' Herrschaft ergebenen und ein-

svolle,, Mann, dem man, nebst der Pflege über Glarus, die schwierige Ausschei-
^ "absbnrg-österreicbischen Stammguts i" den Waldstätten anvertrauen dürfe.
friedlich und im besten Vernehmen mit seinen Nachbarn in Schwyz und Uri
Graf Friederich jedenfalls. Das beweteenjigr Stillstand. den er auf St. Jakobs
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Tag 1315 mit Lri abschloss (Geschichtsfreund IX. 126), ungeachtet die Eidgenossen
zu König Ludwig dem Baier hielten, und sein, freilich vergeblicher Vermittlungsversuch

zwischen Herzog Lupoid und den Waldslälten, von welchen) \ itoduian erzäbU-

Der edelgesinnte Graf suchte seinen Herrn, dessen Vater er allershalber hätte

sein können, von dem gefährlichen Winterfeldzuge ins Gebirg abzuhalten. Allein
Herzog Lupoid in seinem ungestümen Eiler für die Reichskrone seines Bruders,

König Friederichs, wollte die Waldstätte für ihren Abfall vom heimatlichen König?'
hause züchtigen, und zwar auf seinen eigenen Namenstag1] 1315. Wie dieser Tag

am Morgarten ausfiel, weiss Jedermann. Ungewiss war aber bisher, ob auch Gral

Friederich dem Herzoge dahin gefolgt sei. Tschudi. Chron. 1.273, weiss nichts

davon; unser gründlichster Geschichtsforscher. Dr. .1. E. Kopp, sprich! sich nur

hypothetisch aus (Geschichtsblättcr II. 119. Geschichte der Eidg. Hunde IV. ± 150

Den bestimmten Entscheid bringt ein in meinem Besitze befindliches Oalenda-

rium aus einein ehemaligen Nonnenkloster Dominicaner-Ordens, in welchem
Stiftungen und Gedächtnisstage vom 18. bis 16. Jahrhundert vorgemerkt sind.

In diesem Büchlein, das einst dem Corneille der Frauen von Weesen oder, che1'

noch, von Töss2] angehört haben mag, finden sich von einer Hand aus de'11

Anfange des 14. Jahrhunderts zum 15. November folgende Worte eingetragen1
Comes Friderich de Toggenburg patrr mens obiit.

Unzweifelhaft weisl dieser Eintrag auf den Schlachttag von Morgarten hin. un»

wenn wir mit demselben die Nachricht bei dem zeitgenössischen Chronisten Johann^
Victoriensis Böhme;- l'onles 1.38(1 zusammenhalten, dass vier Oralen von Toggen-
bürg hei Morgarten gefallen seien — wobei freilich der im lernen Kärnthen schreibende

Berichterstatter nach sichtlich übertreibendem Gerüchte erzähl! — so erg1'"

sich mit voller Bestimmtheil die Thalsache: dass Graf Friederich IV. von Toggenburg

seinen Herrn nach Morgarten begleite! hat und dorl. in rühmlicher Erfüllu«!!

seiner Pflicht, gefallen ist. Der Eintrag seines Todes in dem Calendariiun. wo 'n'1

mein Sohn, Theodor von Licbcnau, am '20. October 1864 entdeckte, scheint vo"

männlicher Hand herzurühren; sei es, dass des Grafen Sohn, Friederich V., efS

Domherr in Constanz. denselben in das Büchlein in eigenem Besitze oder bei de"

Dominicanerinnen in Töss eingeschrieben habe: sei es, dass eine (sonst nid'

bekannte) Tochter des Grafen, die den klösterlichen Schleier genommen, des Vaters

Todestag durch einen Geistlichen in ihr Büchlein eintragen Hess. Dr. IL v. L

') Liipoldslag St (Hilmars Abend 15. November.

s) Andere Einträge im Calendarium lauten :

24. Mai. Translatin saneti Dominici. Tu/um duplex (seil, feriatur.)
5. August. Dominici confessoris. Tot um duplex.

29. April. Petrus marlir de ordinc preilicalorum.
11. Sept. S. Felix, et Regula. Totum duplex.

6. Juni. Hartman hopplcr paler mea. (Sic! Nonnen-Hand und Latein: anfangs des 14. J8'"

21. Juni. Dominus Bcrchtold Swarze patcr iura. (Sic') ...«.-.„ c. u c ' 5 (15. Jahrhundert, erste Hälfte.)
14. Mai. .Soror Margaretha Surrzin.

5. Dec. Stiles Marquart de acmclz. „„„ ^ w-, i • > (lo. Jahrhundert, zweite Hallte.)
23. Dec. Miles dominus Uolrtch de emelz. '
21. Mai. Ob. soror mea anna heriswandin, l.'iOO.
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Probleme relatif ä la famille de Faucigny.
On sail la place importante que In maison de Faucigny occupa au Kill* siecle

dans l'histoire de la Sa\oie et de la Suisse romande. Le dernier heritier male de
eelle maison. Ainion II. a diiranl un regne de cinquante annees 'de 1200 environ
a 1258 soiilenu d'incessantes relations avec les prelals des dioceses de Geneve.
de Lausanne et de Sion. ainsi qu'avec les nombreux seigneurs des meines pays;
'I a meme occupe une position loufe speciale dans les lüttes entre le Saint Siege el
'Empire voy. Bulle du 4 mai I24(i, Wurslemberger. Peter von Savoien, IV. n. 193).
"f ses deux filles. l'une. Beatrix, epousa le seigneur de Thoire et Villars. la seconde.
Agnes, herila de la baronie de Faucigny et epousa Pierre de Savoie. surnomme le
Pelil Charleniagne. Eutin. Ie< conflits d influence et d'inlerets ende Beatrix, dame
dp Thoire. el une autre Beatrix, dite la grande Dauphine, fille de Pierre et dAgnes,
oril ele, dans les meines contrecs. Iun des Clements des combinaisons politiques
ä la (in du XIII" siecle

De nombreux document.- parvenus jusqu'ä nous. permeüent de suivre la vie
dp ces personnages et de se rendre comple de la plupart de leurs actes. Mais
:i" milieu de cefte abondance relative de renseignements, il esl un point demeure
entieremenl obscur: c'esl loul ce qui roncerne la femme d'Aimon de Faucigny-, la
niere de Deal rix de Thoire el d Agnes. 'Non seulement son nom ne se rencontre
n"'le part. mais aueun des artes emnnes de son man' ou de ses descendants ne
'aH allusion ä son e.xislence. en particulier, dans les debats survenus enfre ses
r'hfanis el pelils enfanls. il n'e-( jamais question des droits auxquels ils eussent pu
y'etendre de snn rhef; il semble que. par un necord lacile entre lous les membres
"p sa famille. on ait jete un \uilo sur sa personnalilc.

Toutefois, quelques chartes de la seconde moitie du \llle siecle constalenl,
sans en expliquer l'origine, divers rapports de parente entre les descendants d'Aimon
dp Faucigny. dune part. el plusieurs membres des maisons seigneuriales de Joinville
p| de Bourgogne. d'aulre pari. Appele ä analyser ces documents en vue du

pf/estr Genevois, il ma paru ipie ces fugitives indicalions de parente. qui avaient
''.la frappe quelques auleurs, pouvaient, compaives enlrc elles et rapprochees
autros donnces historiques, ronduire ä la Solution rigoureusc du probleme genea-
H'que signale ci-dessus.

Les charles d oü ressoilenl des liens de parente ende les Faucigny et les
'0inville. sunt les suivanles:

Le traite de paix conclii en Janvier 1256 \. st.) enlre Simon de Joinville.
sire de Gex. e( Rudolphe, comle de Genevois. Ce traite, en langue fran-
vaise, est signe par Simon de Joinville el par sa soeur Beatrix de Thoire.
(Wurslemberger, Peter von Savoien. IV. n. MI.

~ Ce testamen! d'Agnes de Faucigny. en dale du <) aoül 1268. Elle fait un
'pgs au meine Simon de Joinville. sire de Gex. cn l'appelanl mon frere.
ffatri meo. Wurslemberger. n. 764: el .Mailot. M. I). (}. VU, p. 257.
Le contra! de mariage ende la grande Dauphine Beatrix, fille d Agnes, et Gasion
de Bearn son second mari, en dale du 2 avril 1273. Au nombre des temoins
sc trouve le möme Simon de Joinville. qualifie oncle malernel de la dite Beatrix,
nvunculus noster. Guichenon, Savoie. Pr. p. 80; et Wurslemberger, n. 813.;
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4° Dans une chatte, en langue l'rancaise. de Janvier 1269 (v. st. la meine

Beatrix, lille d'Agnes, parlant de Geoffroy de Joinville. seigneur de Vaucou-

leurs et freie du susdit Simon, lappelle nostre chier onrle. ''Wurslemberger-

n. 789; el de Gingins. M. 1). B. t. XIV. p. 304.'

D'oü provenait une parente aussi etroite entre les Blies d'Aimon de Faucigny

el les sires de Gex et de Vaucouleurs, fils lim et lautre du baron Simon de

Joinville, senechal de Champagne? D'apres le lableau genealogique des Faucigny donne

par Guichenon [ 11, p. 1172,. on avait rru pouvoir lexpliquer par le mariage de

Simon de Joinville, sire de Gex, avec une Eleonore. Iroisieme lille dAimon de

Faucigny; mais l'exislence de cetle Eleonore n'esl elablie par aueun documenl, el

un tel mariage n aurait pas d'ailleurs rendu comple de la qualificalion d'oncle domiee

par Beatrix, fille d'Agnes ä Geoffroy de Joinville II laut neccssairemenl, pour

justifier lous les termes de parente employes dans les Charles citees, admetlre que

a möme femme a epouse successiv einen! le baron de Faucigny et celui de Joinville

or si l'on ne connait point la femme du premier. on sait que ce dernier a epouse

Ermengarde, dame de Monlesclair. morle vers 1219. puis en serondes noces Beatrix

de Bourgogne, soeur de Jean de Chälons, el qu'il a eu de celle-ci quatre fils

1° Jean, baron de Joinville apres son pere. compagnon de Saint-Louis el autetn

des Memoires. 2" Geoffroy seigneur de Vaucouleurs. 3° Simon. epou.x de Leonen-1

de Gex. 4° Guillaume. archidiacre de Salins. C'esl donc evidemment Beatrix de

Bourgogne qui doit avoir ete aussi la femme dAimon de Faucigny et la mere de

Beatrix de Thoire et d'Agnes. 11 ne reslc qua fixer la priorile entre ce^ den*

unions, ce qui esl aisc par la comparaison des dales que l'histoire a constalües'•

Ao-nes ayant epouse en 1284 Pierre de Savoie, a du naide de 1216 ä 1218, e'

Jean, fils aine du baron de Joinville, est av en 1224.

On peul donc conclure de toutes ces donnees qu Aimon de Faucigny a eu se-

deux filles de Beatrix de Bourgogne, el que celle-ci a du, par une cause demeur&

inconnue, se separer de son premier man' apres la naissance d'Agnes, puis sf

remarier, au plus tard en 1223. au baron de Joinville. Le Tableau I. ri-apres, e?t

dresse d'apres cette hypothese.
La conjeclurc qui precede parail acquerir un degre complcl de cerlilude quand

se placant ä un autre poinl de vue, on en cherche la preuve dans la parente qne

ce premier mariage de Beatrix de Bourgogne a du etablir entre les membres de S»

maison et la famille de Faucigny. On trouve en eilet. dans la charte eilee de Ja"'

vier 1269 (v. st./, que Beatrix, lille dAgnes, appelle Jean de Chälons nostre ch>'r

oncle; eile y dit aussi qu'Ami'dec de Montfaucon esl nostre ame cousin; or ces le1"

mes s'expliquenl d'cux-mömes, si Ion admel que Beatrix de Bourgogne elait '"

mere d'Agnes de Faucigny. ^Voy. Tableau II.)
La conclusion ä laquelle on aboulil ainsi quant au mariage du dernier seignei"

de Faucigny jette im nouveau jour sur quelques-uns des iäits de celte epoqne

L'obligation imposee par Pierre de Savoie ä Leonete de Gex de nc pas se marier

sans son consenlemcnt, et l'union qu'il lui fait contracler avec Simon de Joinvil^'

apparaissent deslors comme un des actes les plus iinporlanls de la polilique Prt

voyante de cet antagonisle de la maison de Geneve: c'esl apres s'etre allie lui-ini^1'

avec l'heritiere du Faucigny, qu'il allire de la Champagne un cadel de famille. s°
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propre beau-frere, pour mieux placer sous sa dependance un des plus anciens

apanages des comtes de Genevois. L'intervention, en novembre 1269, d'Amedee
de Montfaucon en faveur de Beatrix fille d'Agnes relcnue captive par sa tanle Beatrix
de Thoire, est bien naturelle vu les proches liens de parente qui l'unissaienf, par
'es Bourgogne. ä l'une et a laude des deux rivales. Enfin, quelles qu'aient pu 6lrc
'es causes qui ont amenc la rupture du mariage d'Aimon de Faucigny, cette rupture
Pilc-meme suffirail pour e.xpliquer le silence absolu garde sur sa femme.

Quoique la Solution que je propose nie semble demontree, je desire neanmoins
'a soumellrc ä l'apprecialion des personnes habituees ä ce genre de recherches.

Geneve, 15 novembre 1864. Paul Lull in.

Tableau I.
Beatrix de Bourgogne

1° Aimon de Faucigny,
sous tutolle en 1209.

-¦¦ sept 1253.

2° Simon, baron de Joinville
et sdnechal de Champagne.

+ avant 1239.

Beatrix
dame

00 Thoire.

Agnes
«p. 1235

Pierre de Savoie
I

Beatrix
dite

la grande Dauphine.

Jean
baron de Join\ille,

iiuteur des Meinoires,
ne 1224. -!¦ 1319.

Geoffroy
seigneur

de Vaucouleurs

Tableau II.
Etienne 1

comle de bourgogne et d'Auxotine

Elienne 11

dit Estevenon
ep.

Beatrix de Chälons.

•'can dit le Sage
conite de Chälons
et sire de Salin«

Beatrix Clemence

ep. ep.
Aimon de Faucigny. JSertliold V

de Ze>ingen

Beatrix
dame

de Thoire.

Agnes
ep.

Pierre de Savoie

Simon
ep.

janv. 1252
Lionite de Gex.

Guillaume
archidiacre

de Salins
et doyen de

Besancon.

Agni1P.V

ep.
Hichard 111

comte ile Montbeliard
et sire de Montfaucon

I

Amedee
de Montfaucon

1?3

1*4.

Beiträge zur Schweizergeschichte aus tirolischen Archiven.

Itat um.

1430
10 Febr.

«0.
U31

biiii

(Schluss der Regesten.)

Graf Hans \on Thierstein. Ulrich von Kunigseckg. der Elter, zu Marstetten. Hans

von Emplz. Hans von Knoi ringen und Hans Wilhelm von Mülinen. den man nennt
Hiuchsess. vidimiren eine Urkunde Caspars von Gufedan. Hauptmanns zu Prawen-
berg. vom Jahre 1430 - Gubernialarchiv Innsbruck.
Sigmund von Annenberg und Parcival von Annenberg verkaufen dem Conrad-l-'rv-
dunk ihren Thurm in Tirol Zeuge u. a. Hans Wilhelm \on Mülinen. den man nennl
Truchsess. Gubernialarchiv Innsbruck.



V». Daiuui
125. 1432

8. Aug

127. 1437

14. Mai

128. 1440

10. Juni

129. 1437

29. Juni
130. 1446

1. Aug.

13t. 1448

132 1449
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Dietgen von Marmel», Hitler. Hans von Underwegen. der älteste, Sliittlin von Ma'"
mels, Hermann von Schauenstein, genannt Krenfels. Hans und Rudolf Ringg. Gebrüder
Rudolf von .luvall. Georg Schepp. die Itriider Egon und Ulrich von Porla, Loren«
Briitz und Felix Ratgeb borgen vor Herzog Friedrich \on Oesterreich ihrem Freund
Parcival von Plan, der des Herzogs Gefangener ist, auf Widerlage, und versprechen
dein Herzog, den Gefangenen von künftigem l.orcnzentag an in zwei Jahren, fall*

es der Herzog verlangt, wieder in dessen Hunde zu stellen, widrigenfalls ihm

6000 „guter Guldin Ducaten oder Unger" zu zahlen. - Gubernialarchiv Innsbruck.
126. 1436 Revers Hermann Gesslors um die Veste Vorst, die 30 „Mark Berner Rurghul und

65 Gulden Zins von 1300 Gulden Anleihen und dem Kelleramt" abwirft. — Schallarchiv

Innsbruck.
Innsbruck. Herzog Fried rieh von Oesterreich. der ältere, prasentirl dem Bischöfe

Johannes von Cur den Michael Müller von Ileidenfeld als Pfarrer von Tirol. —

Gubernialarchiv Innsbruck.
Fürstenburg. Bischof Johannes von Cur verleih! dem Dominik. Pfarrer zu Latsch,

Schigsina von Mals und Peter Degen von Mals das Marschallamt zu Mals, das zur
Veste Fürstenberg gehört. — Urkundensammluug des Ferdinandeums zu Innsbruck-
Fürstenburg. Bischof Johannes von Cur bestätigt den Michael Müller als Pfarrei
von Tirol. - Gubernialarchiv Innsbruck.
Innsbruck. Heinrich, lüschof von Constanz und Verweser von Cur. verleiht dem

Herzog Sigmund von Oesterreich das Schenkenamt zu Cur. die Vesle Marschyns und

alle Leben, die er als Graf von Tirol innhaben soll. — Gubernialarchiv Innsbruck
Innsbruck. Jörg Gessler gibt seinein Druder Gewalt, mit seinen Lehen zu bandeln-

— Schatzarchiv Innsbruck.
Die Herzoge von Oesterreich geloben dem Marquard von Baldeck. dem sie die
Stadt Thau verpfändet, aber dieses Pfandgut wieder der Stadt Basel versetzt haben,
ihn schadlos zu hallen. — Schatzarchiv Innsbruck

133. 1451 Brixen. Herr Christian Ravser von Allschauer urkundet, dass ihm die ehrwürdige"
23. Mai. geistlichen Herren Christian von Freiberg, Domherr und Verweser des untern Spi¬

tals zu Brixen. und Herr Conrad Presinger, Chorherr zu U. L. Frauen zu Brixen.
als bevollmächtigte Gesßlliiftsherren weiland Herrn Friedrichs Truchsäss von
Mülinen, um den Grubenhof zu Scliramliach 180 Mark Berner und 8 Pfund bezahl'
haben. — Rentamt Bozen.

134. 1451 Bozen. — Herzog Sigmund von Oesterreich schreib) dem Bischof von Cur, aB

ö. Uecb. Wigolaus Gradner, sein Rath und Hauptmann zu Pergino. als Lehensinhaber der

Veste Lichtenberg, ihm den Jörg Goldschmied als Pfarrer zu Lichtenberg prase"'
lirt. er (der Bischof) jedoch geglaubt habe, die Verleihung dieser Pfarrei stehe

ihm zu, so müsse er ihm bemerken, dass es seit aller Zeit Brauch sei. dass ei"

jeweiliger Inhaber der Veste Lichtenberg auch das Praseiilalionsrecht der Pfarre

habe. — Gubernialarchiv Innsbruck
135. 1455 Marquard von Baldeck, dem die Vesle Rheinfelden um 6838 Gulden verpfändet i*'-

bescheint für die Burghut 472 Gulden von den Herzogen von Oesterreich erhalte"

zu haben. — Schatzarchiv Innsbruck,
136. 1457 Herzog Sigismund von Oesterreich prasentirl dem l'apsi Calixl (also nicht. wic.öe'

(l)at.i»t nicht wohnlich, dem Bischof von Cur) an die v.icante Pfarrei zu Tirol den Benedikt VV'i'S-"
mehr vorhanden.)

macher, Chorherr zu Ineichen. — Gubernialarchiv Innsbruck.
137. 1457 Fürslenburg. — Bischof Lieubard von Cur verleiht .lein Ritter Hans von Spauei *'"

9. Decb. Lebensträger seiner Gemahlin Verena, Tochter weiland Herrn Daniels von Lichte"'
berg, den Zehenten zu Fanair bis auf den Lichtenberger Bei«. — Archiv Gandeg?'

138. 1460 Gegenrevers für Düring von Hallvvyl. Marschall, und Ritler Heinrich Schalle1"

23. Aus. welche im Namen Erzherzog Albrechts von Oesterreich dein Vogte ticors v0"
' ht

Kempten zu Pfände gegeben haben einen Perlraaulel in drei Stücken, drei schieb"

vergoldete Kopfe, zwei getriebeue, vergoldete Kopfe, einen „knoret Kopf." el"
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Italun

139

schlecht vergoldete Schnur, zwei vergoldete „Tliurnn. auf dem Lidcn Lilien," und
ein Giessfass mit drei vergoldeten Ralfen. — Urkundeusammlung des Ferdinandeums
zu Innsbruck.

1460 Innsbruck. Ortlieb, Bischof von Cur. verleiht dem Herzog Sigmund von Ocstcr-
25. Aug. reich da» Schenkenamt des Domstifts Cur und alle Lohen, die ihm als Graf von

Tirol vom Stifte Cur zukommen sollen. — Gubernialarchiv Innsbruck.
'" 1465 Marquard von Baldeck erhall von den Herzogen von Oesterreich die Gunst,

seine Gemahlin auf seine Pfandschafl Rheinfelden zu verweisen. — Schatzarchiv
Innsbruck.

¦" 1465 Pfeffingen. Graf Oswald von Thierstein, Pfalzgraf des Stiftes Basel und Herr zu
13. Juni. Pl'eflingeu. verzichtet in Anbetracht der besondern Liebe, welche der edelveste

Hiltprand von Weineck. sein Netter, ihm und seinem Bruder Wilhelm von Thier-
stein erwiesen zu dessen Gunsten auf alle Erbschaft an Hab und Gut, so ihnen
und Hiltprand von Weineck von weiland Erasmus von Thun, Agnes, Gemahlin weiland

Ulrichs von Thun. und weiland Hansen Vintler, dein Jüngern, zugefallen. —
Archiv der Grafen von Thun im Schlosse Prager.

*l a 141.1 Frater Johannes, ordinis miuorum. Bischof von Chrisapolis und des Bischofs von
6 Decb. Cur Vitalins in Pontificalibus Generalis verleiht den von ihm in der Kirche zu

Kains geweihten drei Altären Ablass. — Pfarrarchiv Kains.
42 1465 Fürstenbiirg. Bischof Örtlich von Cur verleiht dem Ritter Hans Spauer und seinen

11 Jini. Geschwistern die Zehnten zu Fanavr und auf dem Lichtenberger Borge. — Archiv
Gandeag.

''^ \idi Fürstenburg. Bischof Örtlich von Cur belehnt den Ritter Pancraz von Spauer und
7. Jai dessen Geschwister mit dem Zehnten im Dorfe Lichtenberg und Lausch. ¦— Archiv

Gandegg.
¦ 1461 Innsbruck. Jacob von Empts. Vogt zu Neuenbürg, und Hiltbrand Rapp von Laulen-

0. J.ii. berg. Plleger zu Landeck, bestimmen unter Aiiderm. dass Conrad Zobel und Hau»
Ilumel zur Sühne ihrer Missethalen eine Wallfahrt nach Maria-Einsiedolii machen
sollen. — Gubernialarchiv Innsbruck.

1470 Marquard von Baldeck, Herr zu Schenkenberg, quittirt die Herzoge von Oester¬
reich um 4000 Gulden für Schäden, die er in ihrem Dienste erlitten, „als ihm
die von Bern im Vechtland sein Schloss Schenkenberg ausgebrannt haben." —
Schatzarchiv Innsbruck.

Marquard von Baldeck. Herr zu Schenkenberg, quittirt die Herzoge von Oesterreich
um 12.000 Gulden. — Schatzarchiv Innsbruck.
Hans Gassler. der altere, reversirt für seinen Sohn Hans die Herzoge von Oesterreich

um den Zehnten zu Murstetten. — Schatzarchiv Innsbruck.
Fürstenbiirg. Ortlieb, Bischof von Chur, belehnt den Christof Zecholl' zu Obmais
mit dem halben Trautenhof zu Naturns. den dessen Gemahlin von seinen Vorfahren.
den Bischöfen zu Cur. innehalte, die andre Hälfte des Hofes hat die Herrschaft
Oesterreich inne. — Gubernialarchiv Innsbruck.

'478 Heinrich und Jörg Gessler reversiren die Herzoge von Oesterreich für Conrat von
Sal um die Vogtei Schlichen und Smitzingen und Güter zu Gaiss, und des von
Baldingers Gült mit sammt den andern Lehen um Waldshut und auf dem Schwarz-
vvalde (zwei Urkunden). — Schatzarchiv Innsbruck.

'¦178 Wilhelm von Baldeck besitzt das Schloss »Slossberg" zu Tettnang. Leben der Herr¬
schaft Oesterreich — Schatzarchiv Innsbruck.

,1,
'*8° Neusladl. Kaiser Friedrich beauftragt den Abi von St. Gallen, seinen Reichsfür-

""''"¦'".'.-'han.t!, ,sl('"- ''im' Sc.huldfordorung der Frau Elisabeth, geborne von Ems, Wittwe Nicolaus
von Willcnbacb. an Ulrich und Jörg von Westerstetten zu untersuchen. — Guber-

Igj malarchiv Innsbruck.
¦^O Neustadt. Kaiser Friedrich schreibt an Schultlicissen. Bürgermeister. Ammann,

ö Jan. Rätlie und Gemeinde der Sladte und Länder Zürich. Bern. Luzern Freilnug im

Ue
1470

14?.
1170

'48.
1472

13. ,lun

My

löO

15)



64

No. Datum.

L'echtland. Solothurn. Schaffhausen, St. Gallen. Schwyz. Unterwaiden, Uri, Zug.
Glaris, Appenzell und andere gemeine Eidgenossen, sie möchten nöthigen Falls
dem Erzherzog Sigmund \on Oesterreich gegen den Grafen Eberhard von Wiir.'eni-
berg und Mümpelgard behülflieh sein. der das Schloss Krevcn eingenommer. und

Megdenberg befestigt habe. — Concept in der Sammlung des Ferdinandeums in

Innsbruck. — Beilage No. 5.
153. 1481 Marquard von Baldeck. Herr zu Schenkenberg, quittirt die Herzoge von Oester¬

reich für 6000 Gulden Zins, der ihm für 3 Fristen verfallen war. — Schaizarchi*
Innsbruck

154 1483 Schännis. Anna von Arnsberg. Senior. Canonissa des Klosters Sl. Sebistian i»

10. Jan. Schännis, empfiehlt im Namen des Convents daselbst statt der verstorbenen Doro¬
thea von Yestetten dem Bischof von Chur als Äbtissin die Barbara Blare\ — Jos

Ladurners Geschichte des Bisthums Cur. Mhs. im Kloster Marienberg.
155. 1483 Jacob von Rüssegg. Herr zu Roggenbach. Freiherr, reversirt dem östreichischen

Landvogt. Grafen Oswald von Thierstein, um die Lehen und Mannschaftei. welche
die Herren von Rüssegg. Arburg. Krenkingen. VVeisseuburg. Bussnang. Eid, Klinge"
und Bubendorf von der Herrschaft Oesterreich innehatten. — Schatzarchiv Innsbruck-

156. 1483 Rudolf von Giessen urkundet. Hans von Baldeck habe ihm die halbe Veite Wiela-
dingen, Lehen von Oesterreich sammt Zugehör verkauft. und gelobt. der
Herrschaft Oesterreich treu zu dienen. — Schatzarchiv Innsbruck

157. 1486 Die Herzoge von Oesterreich geben dem Hans von Baldeck die Veste Sckenkenber?
als Eigenthum. wofür er auf alle seine Ansprüche gegen dieselben verzichtet

158. 1488 Conrad von Friedingen. Stadivogt von Cur, und seine Gemahlin Felicitis, Tochter
12. Juli, weiland Gerwigs von Rothenstein. bekennen, dass sie ihrem Vetter Hiinrich vo"

Friedingen eine jährliche Gült von 100 dorm rheinischer Wahrung verlauft haben:
für Leistung bürgen: Pancraz Han von Hanberg, Ritter, ihr Schwäber und Vater
und Vigili von Marötsch Verweser der Landesliaiiplmannsr-haft an dei Etsch. ihr
Schwager. — Archiv Pairsberg.

159 1494 Ludwig von Brandis. Freiherr, schreibt an Erzherzog Sigmund von Oesterreich-
14. Juni, dass die Gerichte von Thava und die andern, welche dem Erzherzog gehören und

den Bünden „verwandt" sind. ihn auf einen Tag gen Cur geladen, vo der drei
Bünde Rathsboten versammelt sein würden; demzufolge sei er verganginen Montag
in Cur erschienen. und da ihm die genannten Gcrichlsbothen und auch jene-
welche aus des von Matsch zweien Gerichten gewesen, den Handel entdeckt, das-*

der von Matsch seine zwei Gerichte in Kürze verkaufen wolle, und si< befürchten-
selbe möchten in andere Hände, als ihnen lieb und „füglich" sein würde, komme"-
mit dringender Bitte, selbes dem Erzherzog; zu berichten, ob und wie er in dieser

Angelegenheil zu handeln gesonnen sei ; Weiteres könne er aus dem Munde seine*
Dieners und Bothen und auch aus dem Briefe der Gerichte erfahren. — Gubernialarchiv

Innsbruck.
160 1491 Vertrag zwischen Markgraf Philipp von Hochberg einerseits. Hans von Bälde''

und Hans Thüring Reich von Reichenstein andrerseits, dass sie zu Ersisheim Rech'

nehmen sollen, und alle ihre Ansprachen und Forderungen sollen nach dem Au*"

spräche des dortigen Gerichtes beigelegt sein. — Schatzarchiv Innsbruk.
161 1496 Kaiser Maximilian urkundet. da der edle Vogt Gaudenz von Matsch dem Schul1'

18 Decbr. heiss und den Rätben der Stadl Luzern und etlichen Ringern daselbst 7000 rhei¬

nische Gulden schuldig geworden, für welche Summe diese für den von Matse"

Bürge gestanden so habe er für denselben die Schuld übernommen, weil er v"n

ihm die Veste Castell und die zwei Gerichte im Prätigau erkauft, und obige Sun»"1''

von dem Kaufschilling. sowie auch von der Pfandsumme auf Schloss. Gericht ""
Amt Mels abgezogen habe Kr verweise also obige Gläubiger um genannte Su"1'

raen auf seine Schatzkammer zu Innsbruck von der selbe jährlich mit 5%. a's°

mit 350 Gulden, verzinst werden solle — Gubernialarchiv Innsbruck.
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*°- Datum.
'6*. 1498 In castro noslro. Bischof Heinrich von Cur bestätigt auf Bitte des Sigismund Ge-

6. Aug. hiller die Ablässe, welche tler Papst im Jahre 1494 der Kirche in Kains ertheilt hatte
— Pfarrarchiv Kains.

»3. 1502 Meran. — Bruder Stephan. Dominicaner Ordens. Episcopus Bellicenlis und General-
20. Mai. vikar des Bischofs Heinrich von Cur, weiht in der Carlhaus zu Schnals Altäre und

spendet Ablass. — Protokoll der Carthause Schnalls: Mss.
84 ,5"7 Constanz Kaiser Maximilian verspricht dem Dr. Johann Schadt. seinem Halbe, für

18. Juli, seine treuen Dienste und besonders für seine Unterhandlungen mit den Eidgenossen
ein Geschenk bis auf sechstausend Gulden zu verabfolgen, sobald er die Franzosen
aus dem Herzogthuni Mailand vertrieben hat — Urkundensammlung des Ferdinan-
ileums zu Innsbruck. - Beilage No. 6.

ä 151? Albrecht von Waiden gelobt den Herzogen von Oesterreich. das Schloss Rautern.
das Dorf Schall'perg. Kpishofen. die Müle zu Slulbach und den Hof zu Werlingen-
schweng. das ihm der Gessler um 4000 Gulden Hauptgut und 200 Gulden Zins zu
versetzen erlaubt habe, in acht Jahren, bei Fälligkeit der Lehen, wieder einzulösen.
Schatzarchiv Innsbruck.

1533 Glurns. Paulus. Bischof von Cur. bestätigt den Christoph von Madrutsch als
4. März. Pfarrer zu Meran. — Pfarrarchiv Meran.

1568 in Castro Fürstenberg. Bischof Beat von Cur in\estirt den ihm vom Probst des
2ö. April. Klosters Steingaden prasenlirlen frater Michael als Pfarrer von Tschers. — L'rkunden-

Sammlung auf dem Ferdinandeum zu Innsbruck.
1575 Fragsberg Balthassar Scheck von Niedermontani schreibt an Erzherzog Ferdinand

5. Decbr von Oesterreich. er könne ihm keine allen Urkunden über das Präsentationsrecht
der Kirche zu Sl. Medard im Vinschgau vorweisen, weil 1491. als an der Calfen
die Schlacht gegen die Schweizer verloren ging, dieselben bis gen Goldrain, wo
seine Acltern gewohnt hatten. Alles mit Feuer und Schwert verwüstet hätten: zudem
sei im Bauernaufruhr (1528) das Schloss Niedermontani bis auf den Grund
niedergebrannt worden, so dass sein Vater und sein Grossvater fast um alle Urkunden

j
gekommen seien - Guberoialarcim Innsbruck.

1578 Heclor von Raraschwag, zu Binden/ und zu Sonnenburg, berichtel dem Sigmund
von Thun. dass sein Bruder und dessen Schwager, Jörg Balthassar von Ramschwag
am 25. September zu Gutenberg gestorben sei. — Archiv der Grafen von Thun.

'599 3. Aug. Fürstenbiirg. Johannes Flugi urkundet als Domdecan von Cur. — Archiv Gandeog.
1628 Joseph. Bischof von Cur, urkundet. dass auf sein Ansuchen Erzherzog Leopold von

6 Febr Oesterreich. Graf zu Tirol, ihm zur Erleichterung. Nutzen und Frommen seines mit
hohen Schulden beladenen Bisthums die Pfarrei Tirol verliehen habe, wofür aber
für sein Bisthum kein Recht auf die Pfarrei erwachsen soll: dieses sei nur eine
(inade und einem jeweiligen Grafen von Tirol an seinem Patronsrecht unschädlich
Gubernialarchiv Innsbruck.

1657 Innsbruck. — Johannes. Bischof von Cur. und anstatt desselben der Dompropst
März Christoph Mohr, der Domdecan Bernhard de Gaudentiis und der Domherr Jacob de

Albert», Dr. Juris. Urkunden, obwohl fürstliche Durchlaucht Ferdinand Carl,
Erzherzog von Oesterreich. ihm das Pafronatrechl von Tirol cedirt, solches nur unter
der Bedingung erfolgt sei. dass eine persona grata und östreichischer Unterlhan
zu dieser Pfarrei verordne! werde: Ausnahmen gestatte nur der Fürst — Guber-

lj3 nialarchiv Innsbruck
'«63 Cur Bischof Ulrich von Cur urkundet. Mathias Seiner. Domcuslos und General-
üeebr. vicar habe in seinem Namen mit Sigmund Franz. Erzherzog von Oestreich. Bischof

von Augsburg. Trient und Gurk, Grafen zu Tirol, einen Vertrag über das Klostet
•Steiiiach abgeschlossen, ebenso über das Patronalsrecht von Tirol, worüber eine
päpstliche Bestätigung spater eingeholt werden müsse, und zwar innerhalb Jahres-
frist; und endlich, dass Zacharias Laichner in die Pfarrei Tirol eingesetzt werde. —
Gubernialarchiv Innsbruck

1*0
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N'o. Datum.

171. 1668 Elisabeth vonGer»il. Gemahlin llector» von Ramschwag, stirbt sammt ihren Kindern
23. Juni, im Thale Montafon an der Krankheit der Infection (Pest) in den Armen ihres Ge¬

mahls, der ihr mit eigener Lebensgefahr beistand und demzufolge 14 Monate
hindurch wegen Verdachte als Vergiftelei- sich nicht nach Hause wagen durfte, Mindern
ohne Ruhe tu der Schweiz und den benachbarten Orten unter grossen Unkosten
herumirren musstc. — Archiv Pairsberg.

175. 1679 Melchior Balthassar au» der Schweiz, 24 Jahre alt. wird zu Meran als Zauberer
11. Aug. enthauptet und verbrannt. - Pfarrarchiv Meran.

SPRACHE UNI) LITTERATUR.

Cupa, Petrefrischink etc.

(Vgl. Anzeiger No. 2. pag. 32 IT.]

Der Codex trad. von Kloster Allerheiligen in Schaffhausen, wovon v. Mohr I. c-

das auf Bündten Bezügliche iniltheilte, ist später von Dr. M. Kirchhofer im Archiv
für Schweiz. Geschichte VII. 234 ff. publicirt worden. Nach genauer Vergleichung
ergeben sich bei v. Mohr über ein Dutzend abweichender und offenbar durchgängig
unrichtiger Lesarien, z. B. arbitorum leg. eubitorum herbans leg. herbarius U. s. W-

so dass wir uns an den Abdruck Kirchhofers halten.

Cupu heisst schon altlateinisch das Fass, die Knie. Im Mittellateinischen wird

es mehrmals, wie jelzl Kufe, für das grosse, offene, liefe Daubengefäss gebrauch'-
das zürcherisch Stande heisst und vorzugsweise beim Kellern gebraucht wird. Bc

Ducange s. v. besitzt Ao. 1217 das Capitel in Auxerre - pressoria munita. -- Tonnen,

5 canalcs ad eas implendas, et septem cupus cum quadum parva, in qua vinum colatur-

(zum Seihen des Weines). — In .lonae monachi Vita S. Columbani wird cinc

mit liier gelullte cupa genannt, 2\> modios famplius minusvej hallend, um welch'-'

ein üpfergelage gehalten wird. — Allenfalls könnte man auch an das »Trästlass«

denken, in welchem noch in unserer .lugend von den Zehntpflichtigen die vorläufig

gestampften Trauben in die »Trotten« des Chorherrensliftes in Zürich geführt wurden

und welches jetzt meist nur noch eine andere, übler riechende Bestimmung hat.-^
»Omne instrumentum, quod ud cupam unam pertinet«, iL 11. die Zubehör der Kuiß'

wird in Deckel. Kübeln. »Schuh« u.dgl. bestanden haben.

Sagmarius ist sehr richtig und ursprünglicher als »soumarius« ; - von wi}'/**

lat. sagma, Packlast, Ladung. »Saum«, {»onus fenh ist nicht ein Fuder, sonder"
eine Pferdelast Heu.: Ls werden die 2 Saumpferde das plaustrum bis zun1

Hodensee begleitet und für das Zugvieh das nöthige frische und lleu-Fuller herb"'

rim und fenuriusj getragen haben. - Petrefrischink. So liesl Kirchhofer an beide"

Stellen, während Mohr petefrischinl; und petrefisrhinl. hat. — Frischinl,- ist urspriiniT
lieh das Schwein, insbesondere das Opferschwein. wird dann aber mhd. au«""

für das Lamm gebraucht Ahd. prl<i. mhd. bede, heissl rogalio, Abgabe Urimm W "'
bede und frischingj. Pelrefrisching wird also das Lamm sein, wie man es als Abg;l'"

gibt und nimmt. LT bedekam und bedetuch bei Keinem, Sammlung all- und mif6*'
deutscher Wörter. 1863, und unser Wort: Zehntmwem. — Das /• hat aus de"

frisching in prle hinübergespiell, etwa wie pislrix. Hailisch, sehr frühe schon pris,r''x-
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•md pistrinum in den ältesten Codd. des Plaulus ptistrinum heisst. Umgekehrt steht
Proprior, proprius für propior, propius, in den Codd. des Vergib Daher also
petrefrischink. - Hüeger I5!J0 übersetzt petrefrischink mit Som mer seh af, d. h. ein
a>d'den Alpen gesöramertes; es passt diess gut, da die Leistung auf die Weinlese,
«• h. Ende Sommers fällt. Umgekehrt muss der Senn in Maienfeld paschakm ovem
geben, d. h. wol ein über den Winter gemästetes. ("Siehe Kirchhofer p. 238 Note 50
u"d p. 240 lin. 2, und Ducange s. v. agnus paschaUs.)

Lebrigens scheint der Aufzeichner des Codex nicht sehr exaet verjähren zu sein.
Während bei den Hubern und Winzern {vinüores: unser Geschlechtsname Wein-
'«ann mag auf ein solches Verhältniss deuten) in Maienfeld die Hauptieistung
15 Zuber Wein, weniger I Sester, ferner aller Zehnten) genau angegeben wird,

•»angelt eine ähnliche Bestimmung für die Winzer in Malans und Fla seh. wo
*'e nicht gefehlt haben kann. Zudem congruiren alle übrigen Leistungen in beiden
•'eilen last gänzlich. Während ferner dort deutlich steht VI quartaria vini, mangelt

vini hier, obschon Malans und Fläseh im Codex voran gehen.
So darf es denn wol umgekehrt auch nicht sehr genau genommen werden.

dss an der einen Stelle omne instrumentum quod ad cupam 1 pertinet unter die
Leistungen gestellt isl, welche legato domini nostri zukommen, während es später
Unter diejenigen an den Herrn selbst gestellt ist. Der legatus beaufsichtigt den Wein-
ransport, dem Herrn wird er zugeführt; was also zu dem Transport dient, kommt
e»u einen, wie dem andern zu (Jute. Ferner: der Winzer in Malans gibt dem
Oten 1 Schaf zu li den. und I Petrefrischink, - dagegen der Huber in Maien-

/ld dem Herrn I Schaf zu G den. ad expeditionem und 1 Petrefrischink, sodann
«D Boten noch ein Mal 1 Schaf zu li den. fn diesem Falle sieht double emploi
"d leichte Verschiebung zu vermuthen.

Der legatus heisst bei dein alten Glossator des Codex (Kirchhofer p. 238 Note47j
"idinbotin. Das Wort wird durch Abkürzung aus cindume (s. bei Einhard

'« Curoli Magm c, 29) Wiimniel, entstanden sein: also Wimmelbote. Grimm,
eisthümer 2, 228: die wyndelbodden (ibid. 383 wym nieI böden, und Kel-
kuechl; also schon / statt des zweiten n. wie in sammeln für samenen.

G.

KUNST UND ALTERTTIOI.

Bin Heiügthum des Genius pagi Tigorini in Kloten bei Zürich.

ii.
r,acL

n Xo- ' (l,'s Anzeigers haben wir die einstige Existenz der römischen Säule
*tta#-,5eW'eSe"' wel(:he '" Vervielfach angefochtenen Schrill: »Conjectura de columna

'"orea antiqua Clolae a" 1601 eruta. Turiä 1752.« beschrieben ist. und geze
¦e antiquarische Sammlung in Zürich ein Bruchstück- dieser Säule besitz!.

»tan
,ese" ' wel(:ne '" der vielfach angefochtenen Schrill: »Conjectura de columna

r|aJ""rea ""'''I'«' Clolae a" 1601 eruta. Turiä 1752.« beschrieben ist. und gezeig!
•e antiquarische Sammlung in Zürich ein Bruchstück dieser Säule besilzl.

1(|)(|
'»' behielten uns dabei vor, über den muthniasslicl.cn Verfasser der Conjectura

'assen
'^ ''"' llis,oriscllL' Bedeutung des Monumentes einige Bemerkungen folgen zu

> und wollen heule diesem Vorsatze nachkommen.
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1. Der Verfasser der Conjectura.
Den Verfasser der Conjectura nennl das einzige uns bekannte Manuscrip! dieses

Aufsalzes nicht, und auch der Herausgeber, Archidiacon Oll. scheint denselben

nicht gekannt zu haben. Dennoch gibt es eine Spur, die mit ziemlicher Sicherheit
auf den Verfasser hinleitet; das am Schlüsse der Conjectura beigefügte Datum:
»Data Seaphusiue 24. Jan. 1605.«

Aus diesen Wollen geht hervor, dass ein in Schaffhausen wohnender Gelehrter
die Schrift, verfasst haben muss wenn man nicht auf die höchst unwahrscheinliche
Annahme verfallen will, dass irgend ein ausländischer Archäologe auf seiner Durchreise

daselbst den Aufsatz niedergeschrieben habe Unter allen damaligen Schall-
hausern aber gibt es kaum einen Andern, der nach Alter, Kenntnissen, Beschäftigungen

und gelehrten Verbindungen in Zürich und andern Städten einer solche"
Aufgabe näher stehen und eher Veranlassung und Begabung zu ihrer Lösung haben

konnte, als Schaffhausens verdienstvoller Geschichtscbreiber, Johann Jakob Büger

(v 19. August 1606.; '
Die Ueberzeugimg hievon veranlasste uns, an Rügers Biographen, Herr"

Antistes Mezger in Schaffhausen, die Bitte zu richten, in Bügers Briefwechsel und

Maniiscripten auf dortiger Bibliothek nachforschen zu wollen, ob sich nicht Stelle"
darin befinden. welche auf die Conjectura hinweisen, und wir verdanken in de*

That der mühevollen Untersuchung, welche Herr Anlisles Mezger so gefällig war

vorzunehmen. einen hieher gehörigen Nachweis. Laut seiner Mittheilung- schreib1

nämlich einer von Hügers Freunden, der Archäologe und Numismakiker Occo i"

Augsburg, unterm 20. November 1002 folgende Zeilen an Rüger:
»Scribit dominus Stukius ,2 se Boica sire Bavarica domini Vetseri\ nontlu'"

vulisse: quaeso, si grave non est, miltas ei tuum exemplar el ego aliud ad te defei'1'1

curabo, meis eliam sumptibus romparalum, aut a domino Velsero impelralnm: ad tuO*

litteras quam primum misi, exspeetalurus. quid respondeat mihi ad columnam illa,n
Tigur in am de qua ad Stukium eliam quaedam scripsi. \'eslri Uli Helvetii non sun>

indagatores insrriptionum anliquarum proinde eas haud quoque enrant.4 .SV hie esse'-

suis eam aedibns dominus Velserus nosler propriis quoque sumptibus inferri curui'1'1,

ut multa habet in atrio suo srura et antiquitatum monumenta, quorum aliqua in pater«'*
etiam aedibns fuere; tanlo illo studio tenetur. Quid ad columnam i IIa in Tig"'
rinam aut ejus in.scriptionem responsurus sit. habebis üeo volenle hinc oclidu0'

si rixero.«
Es kann keinem Zweifel unterliegen dass unter dev hier genannten Colutnfl'1

tigurina et ejus inscriptio nur unser, kurze Zeit zuvor 1001- aufgefundenes Mon"'
menl gemeinf isl. welches, wie der Brief zeigt. einen Gegenstand lebhafter Besp''("

'1 S. die Schrift: Johann Jakob Hügcr. Chronist von Schall'liaiisen. Km Beitrag elf. ,ü'

.1. .1. Mezger, Prof. Schaffhausen. Hurler. 1859
2) Der Zürcher Chorherr J. Wilhelm Slucki C 3 Sept. 160;). Freund Hügers und Occo s

') Her Augsburger Patrizier und Gelehrte Markus Welser (.- Vi Juni 1614).
4) Diesem unbilligen Urtheil Oceo's gegenüber genügt es. an die Namen Stunipl und Tsol"1

zu erinnern: und wohl dürfen schon auf das sechszehnte Jahrhundert die Worte Moiumsen's lln'f
conf. helv. prael. X.) angewendet werden „Omnino rigel apuil Helvelios anliquarum rerum t'eC°

datio et diligenlissima itwestigatio; benigne enim aeeipiunt homines quamris erleros et ignolos, «'"
vident [nopter has res se adire. el mira quadam diligentia patrias antiquilates servaul."
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ehung zwischen Stucki, Büger, Deco und Weiser bildete. Auf Uccos und Welsers
Mittheilungen gestützt. die Büger. wie man siehl, gegen Ende 1602 erhielt, mag
«ann wohl von keinem Andern, als von ihm. die Conjectura »data Scaphusiae
~4. Jan. 1605.« abgefassl worden sein.

Wenigstens liegt dieser Schluss so nahe als möglich. Vielleicht bringen später
«euere Zeugnisse aus den Korrespondenzen der gelehrten Freunde diess zu voller
Gewissheit. Der Ausdruck: Columna t ig uri na in obigem Briefe ist übn'o-eus Iucht
so zu verstehen, als wäre die Säule damals bereits in Zürich selbsl befindlich
gewesen, sondern bezeichnet wohl nur. dass sie im zürcherischen Gebiete
aufgefunden sei. Denn schwerlich halte Occo die oben von uns berichtigte Bemerkung

gemacht, wenn die Säule damals schon im Garten des Statthalter Holzhalb
aufgestellt gewesen wäre. Vielleicht haben gerade Occo's Worte an Rüger, oder
an Sluki. Veranlassung gegeben, diese Aufstellung zu bewirken, die zur Zeit der
Abfassung der Conjectura Thalsache war.

2. Historische Bedeutung des Monumentes.

Um sich über die historische Bedeutung der Säule Rechenschaft zu geben,
wird vor Allem erforderlich sein, den Ort, wo sie ursprünglich aufgefunden wurde,
und die Form und Beschaffenheil des Heiliglhunis. von dem sie einen Bestandteil
bildete, etwas eingehender zu betrachten.

Die römische Ansiedlung am »Schalzbuck« oder »Aalbühl« bei Kloten lag etwa
Zwanzig Minuten nordwestlich von der Stelle des gegenwärtigen Pfarrdorfes Kloten
entfernt, auf einer sanft ansteigenden Bodenanschwellung. die sich, in fruchtbarem
eld- und Wiesland, am westlichen Fusse eines Höhenzuges aus dem Thale der
•lall erhebt. Durch Kloten lief die römische Heerstrasse von Vindonissa (Windisch

"ach Vitodurum Obcr-Winlerthur Eine Nebenstrasse, welche sie kreuzte, verband
jj'e Niederlassung am Aalbühl mit denjenigen bei Sech. Bülach und dem Hhcinufer
"eim heutigen Eglisau, und mündete jenseifs dos Stromes in die grosse Heerstrasse
^es Decimiateiilandes längs der Donau (Vindonissa Augusta Vindclicorum Der
rl am Aalbühl selbst war ohne militärische Bedeutung, wie seine zu lbrtilicatorischen

Recken ungeeignete Lage und die erhaltenen Ueberreste der Ansiedlung hinläng-
lch bezeugen. Die letzlein nämlich beurkunden keineswegs einen grossem, volk-
e'chern Ort die Gebäulichkeiten sind von keinem beträchtlichen Umfange und

^strecken sich nicht über den Raum weniger Jucbarte hinaus — sondern einen
°ssen Landsitz (praedium, eines allerdings reichen Homers. der sein Landhaus mit
len Erzeugnissen und Mitteln der Kunsl angelegt und ausgeschmückt halle. Die

Jr»ndung desselben fand schon im ersten Jahrhunderte unserer Zeilrechnung statt-le Gebäude waren mit Ziegeln aus den Fabriken der Legio XXI und Leqio XI
J>edeckl, welche nur zu jener Zeil in Vindonissa und dessen Umgebungen lagen.
der Untergang der Ansiedlung mag zur Zeil des Imperators Gallienus, bei dem
'toaligen grossen Einfalle der Alemannen ins Westreich, erfolgt sein: denn Münzen

•Paierer Kaiser sind in den Trümmern am Aalbühl bisher nie gefunden worden.

l,e
Aui (liesoni Landsitze nun, den P. Unrechts Palernus und seine Gattin Scribonia

hat
0,UU m haben Sfhei"en- stan(l die Säl,le< von dei' wir sprechen. Ohne Zweifel
"»an sich dabei zu denken, dass oben auf der Säule die Statue des Genius pagi
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tigorini in Gestalt eines Jünglings stand, der in seiner Hechten eine Schale, in der

Linken ein Füllhorn trug, und dass zu seinen Füssen, unmittelbar vor der Säule

und der auf ihr befindlichen Inschrift, der Allar (araj aufgestell! war. aufweichen1

man dem Genius opferte. 'S. Tafel IV. No. I. Abbildungen solcher Säulen und

Altäre finden sich auf vielen Denkmalen des Allerthums. Man vergleiche ¦/.. Rieh-

Dirfionnaire des antiquites romaines Irad. par Clierurl. Paris 1839. S &5, oder die

unvollkommenere) Darstellung auf dem Henkel eines Gelasses von Bronze aus AH'

stalten, die im Anzeiger von 1855, Taf. II. milgelheill isl. Auf letzterem Bilde sieh'

man eine solche Säule mit der Slatue des Merkur: von der ara konnte der Künstler,

der den Henkel bildete, wegen Mangel an Raum nur den obersten Band und dif

auf dem Altar brennenden Flammen darstellen. Man sehe ferner: Ross. archäolog
Aufs. I. 202. Bötlicher, Baumcultur, Taf. 7. X. I 13. Vergl auch: Prcller, Römische

Mythol. S. .">0(S. 0. Müller Handh. der Arch. F. 104. Das Lanze. Säule, Statue und

Altar, war entweder im atrium des Landhauses, oder aber vielleicht in einen1

besondern sacellum, im Gebüsch des Gartens oder Parkes aufgcslelli der das Landhaus

umgab.
Das so beschaffene Denkmal gewinn! nun aber eine bemerkenswerthe historische

Bedeutung durch seine Inschrift, da auf dieser der Genius f/ai/i tigorini
genannt wird.

Wie bekannt besitzen wir über die Theilung der Helvetier in vier Gaue (pagi1

oder Stämme 'Zünfte, r/vkai von welcher Cäsar und Strabo sprechen, keine

vollständigen Angaben, und selbsl die Namen jener Abtheilungen sind nicht all*

bekannt. Nur dass Caesar die Tigurini unter Divico) als den mächtigslfin Then

der Helvetier. und die Verbigeiü: dass Strabo die Tiguriner Ti^ivqIvoi) und Tilge"1

Tavyeroi) nennt. Mit Bezug auf alles Weitere, wie insbesondere auf die Frage naf*

den Wohnsitzen oder Grenzen jedes dieser Stämme falls sie in getrennten Grenze"

lebten) bleiben wir, abgesehen von blossen Conjeclnren. gänzlich auf die Denkmale

verwiesen.
An Conjeclnren hal es freilich nicht gefehlt, (iegründel auf etymologisch«

Analogien und damalige schweizerische Verhältnisse haben die Allcrlhumsforsche'

des 16. Jahrhunderts, nach Glareans Beispiele, in der nordöstlichen Schweiz, dei"

Thurgau, Zürichgau ele. den Sitz der Tiguriner wiederzufinden geglaubt, desse"

Mittelpunkt Tigurum — Zürich gewesen sei. Diese Hypothese ist längst dahi"'

o-efallen. seitdem der von Hagenbuch erklärte Denkstein des L. Aelius Urbicfl8

(Mommsen fnscr. helv. nr. 286) den wahren römischen Namen Zürichs. Turicu^

(im Mittelalter: Turegum), nachgewiesen hat. Eine Conjecüir anderer Art erblick

im römischen Aventicum den Mittelpunkt des Tigurinischen Gaues, weil diese Sta«

nach Tacilus schon zur Zeit des Galba und Vilellius Hauptstadt von ganz Helvelie"

war. und weil ja Caesar als den mächtigsten Stamm der Helvetier (dem ohne ZweP

gerade die Hauptstadt angehörl haben müsse- die Tiguriner nenne. Gewiss las*

sich diese Schlussfolgerung besser hören, als jene frühere Hypothese. Aber auC"

sie bleibt ohne zwingenden Beweis.

Was sagen nun die Monumente? Leider sehr wenig. Eine Inschrift von Ave"'

ches (Mommsen ib. nr. 192) zeig!, dass die Einteilung in »pagi« in Helvetien n0^

zur Augusteischen Zeit bestand. Die Ciritas Helvetica setzt dem C. Valeiius Caim'1""



"qua pagatim. qua publice« Statuen. Allein die Namen der pagi die Erwähnung
der pagi isl hier derjenigen des gesammten Geineinwesens vorangestellt!) gibt der
Mein nichl an. Von andern Monumenten aber gibt es bis jetzt nur zwei, aufweichen
niil Gewissheit der Name eines pagus vorkömmt: die in unserm Artikel I. erwähnte
Inschrift in .Miinchenwyler Mommsen ib. nr. 159 und unsere Säule von Kloten:
Wund genug, diesen beiden Denkmalen eine besondere Bedeutung zu geben.5

Vergleichen wir nun beide, so zeigt sieh auf den ersten Blick schon der
merkwürdige Umstand, dass beide Hciligllninier nichl allein dem nämlichen Genius pagi
tigorini, sondern dass sie ihm auch von den nämlichen Personen gewidme! sind.
Die freistehende Säule und ara von Kloten ist dem Genius geweiht worden von den
Bewohnern des Landsitzes am Aalbühl: P. Graccins Paternus und seiner Gemahlin
^crihonia Lucana. (Genio pagi tigorini I': Graccins Paternus (et) Scribonia
Lucana uxor fecerunt.) Die Tafel von Münchwyler. einst in der Wand eines Tempels

oder Sacellums eingesetzt (ob in Münchwyler? ob im nahen Aventicum?). ist
später von derselben Scribonia Lucana. zufolge lestamentlicher Verordnung ihres
Verstorbenen Gatten P. Graccins Paternus. dem Genius gewidmet worden Mommsen
'"• nr. 159). Was soll man hieraus schliessen?

Wir gehen zunächst von der Bemerkung ans. dass zwar eigentlichen Göttern,
auch Gottheiten spezifisch localen Ursprunges, überall Altäre gesetzt werden
•tonnten und wurden, wie diess so viele von römischen Soldaten in allen Provinzen
des Reiches errichtete Heiligthümer zeigen siehe z. B. die Altäre egyplischer und
'siatischer Göttlichen in Gallien; gallischer, dacischer und anderer Gottheiten in
,ri!tannien ; dass aber das Walten und die Verehrung eines blossen Genius stets
enge an den bestimmten Gegenstand gebunden blieb, dessen Schutzgeis! zu sein
"a.s ganze Wesen dieses Genius ausmachte. Nur in Bezug auf diesen Gegenstand
"u in steter Nähe bei demselben lebte und wirkte der Genius: der genius terrae.

°c'i, popnli, konnte nur im Kreise des Landes. Ortes, Volkes verehrt werden, des-
Se" Schiit/, und Pflege ihm befohlen war. So isl uns auch kein Beispiel bekannt.
v° ein Heiliglhum eines Genius fern von seinem Lande, seiner Sladt oder seinem
°'ke stände, und schon Ilagenbuch hat sich vergeblich nach einem Beispiele sol-
nei' All umgesehen.

Hieraus wäre nun die Folge zu ziehen, dass sowohl Aalbühl bei Kloten. als
"nchvvyler oder Avenches? im Bereiche des pagus Ugorinus gelegen habe, und

ei'gäbe sich somit für diesen pagus die innere Eintheilung des helvetischen
Gemeinwesens wirklich als eine geographische aufgefassl - eine Ausdehnung,
e|chc dem pagus tigurinus in der That den grösslen Theil des Landes zuweisen
(l Caesars Bemerkung von der vorzüglichen Stärke dieses pagus erklären würde.

Allein es entsteht, bei dieser Annahme die Schwierigkeit, dass für die Theihmg
s übrigen Helveliens unter drei andere pagi .mögen sie nun so oder anders ge-
ISSon haben) genügender Raum und die Möglichkeit natürlich geordneler Verhält-

'Se zu fehlen scheinen.

dcn <(; '-'"ige Altertumsforscher wollen auf dem bekannten Stein von Solothurn (Mommsen ib. n 220)
•"»gUsT™ dM Geniu* Vrbigenus (oder Verbigcnus) erkennen und denken dabei an den helvetischen
**dei, j Xam<?ris. Allem der Stein ist so sehr verwittert und auch, wie es scheint, bearbeitet
n°ch ,];' • ,s .s,ch, (lle ii r s P r ii n a I ich e Uestalt der Züge gar nicht mehr mit Sicherheit ermitteln."e richtige Lesart wirklich bestimmen lässt. vergl. übrigens Mommsen I. 1.
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Sollte daher die Annahme zulässig sein, dass dem Genius eines pagus, wenn

auch nicht in fernem Lande, doch wenigstens innerhalb der Grenzen des grössern
Gemeinwesens, dem der pagus angehörte, ein Heiligtbum überall, auch ausserhalb

des pagus selbst, gewidmet werden konnte?
In diesem Falle freilich bleib! unentschieden. ob das gut tiguiinisch gesinnte

Ehepaar auf Aalbühl bei Kloten. welches dem Genius pagi tigorini so besonder*

huldigte, sich auf dem dortigen reizenden Landsitze, oder in Münchenwyler
Avenches?), im Gebiete des verehrten Genius vvusste. Vielleicht hat es aus der Hauptstadt
den Cultus des dort heimischen Genius auf den Landsitz bei Kloten mitgebracht;
vielleicht der sterbende Gatle dem Genius, den er während glücklicher Jahre auf

Aalbühl als Schulzgolt der Landschaft lange verehr!. auch in der Hauptstadt des

Landes Avenches ein Denkmal seiner Dankbarkeit setzen wollen. Wer löst da?

Häthsel? Dr. F. K. G. v. W.

Römische Alterthumer in Avenches.

Im Umfange des alten römischen Aventicum sind in den letzten Monaten durch

die einsichtigen und verdienstlichen Bemühungen des Conservalors des dortige"
Museums, des Herrn Caspari, nichl unwichtige neue Entdeckungen gemacht worden-

Man hat ausgezeichnet schöne und wohlerhallene römische Mosaiken, darunter

einen mit mythologischen Figuren geschmückten Fussboden, ausgegraben, u. A. m

Aber auch Privaten sind mit dem rühmlichen Beispiele sorgfältig angeordneter Nach'

grabungen zu wissenschaftlichen Zwecken ihren Nachbarn vorangegangen, und über

einige dabei zu Tage gekommene Gegenstände aus Bronze, von denen wir un»

freuen auf Taf. IV einige Abbildungen mittheilen zu können. schreibt uns lief
Caspari Nachfolgendes:

»M. le Colonel Schairrer a fait don au Musi'-e d Avenches de plusieurs objet?

antiques trouves dans sa propriete des Concheltes, siluee dans l'cnceinle d'Aventicuin-
Ce sont une agrafe de forme ronde. dite de forme etoilee Tab. IV. n. 2;, deux peti'5

boutons de tunique (Ib. n. 3 el 4), un gros bouton ä queue percee d'un Irou Ib. n. 3 >

une anse de bronze supportant un vase de verre blanc, ä cöles, de forme evasec

et fort gracieuse Ib. n. 6). Puis un vase en lerre noire avec. force grains de quarta

petre dans la masse, tout pareil, meine quant ä la forme, ä Turne celtique. De gl'0'

anneaux de porte en fer, des marques de jeu eu os et en verre, des styles en fer, de?

plumes en cuivre, quelques medailles en argent de Gela ou dEliogabale? Tout
recemment on a decouvert dans ce meine champ une statue en bronze de. Jupiter de 65"

de hauteur et bien conservee, sauf l'avant-bras droit qui esl casse et la coiffure qul

est perdue. Cette coiffure assujelie par une cbarniere fail assez l'effel d elre une pea"

de lion, ä en juger par la parlie qui recouvre encore les epaules. Le Dieu est debc-U'1

dans l'attitude de la harangue, velu de la chasuble ceinte de letole sur laquelle °D

remarque en relief les lettres: GVL La premiere lettre n'est pas bien distinete-

cependant ces 3 dernieres lettres laissenl deviner la premiere qui doit etre un *•

Un manteau agrafe au-dessus de la poilrine esl jele sur les epaules; les deux br&

portent en outre les marques de bracelets. Dans les yeux profondement creuS#

devaient se trouver quelques pierres brillantes. Celle statue prendra le möme che""1
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4ue les agrafes qui temoignenl dejä de la liberalite de M. le colonel Schairrer el
üu grand interet qu il porle aux antiquites de son pays. II lui revien! le merite
detre le premier ayanl donne ä Avenches l'exemple de fouilles melhodiques el

'eguüeres.«
Ausser den angeführten Gegenständen hat man noch gefunden den Griff eines

Gelasses aus Bronze, darstellend einen Panther, der aus einer Blume vorspringt
Taf. IV. fig. 7 und eine Verzierung irgend eines Geräthes) in einem ruhenden

Löwen aus Bronze bestehend Taf. IV. fig. 8). Alle diese Gegenstände sind aul
unserer Tafel in natürlicher Grösse abgebildet.

Räzüns.

(Nach einer Mittheilung von Dr. F. Keller.)

Unter den Kirchen in Graubünden ist die St. Georgskirche bei Räzüns durch
das hohe Alter ihrer Stiftung wie durch die Beschaffenheit des gegenwärtigen
Kirchengebäudes, das aus dem zwölften oder dreizehnten Jahrhundert herrührt, eine der
nierkwürdigsten. Man sehe darüber die Beschreibung bei Nu seh el er. die Gotteshäuser

der Schweiz. Erstes Heft. Seife 55 u. ff.

Neben den dort erwähnten alten Frescogemälden, welche die Wände der Kirche
bekleiden, gibt es noch eine Darstellung, die besonderer Aufmerksamkeit werth ist.
Hinter der Kanzel nämlich findet sich auf einer Wandiläche das alte räzünsische
Wappen gemalt, genau so wie es in der bekannten Zürcher-Wappenrolle aus dem
v'erzehnten Jahrhundert, No. 324, vorkömmt. und neben demselben drei knieende
*'guren, zwei weibliche und eine männliche, mit der Überschrift in golhischer
Majuskel :

DOMICELLA ANNA. DOMICELLA MARGARET. DNS. JOHANNES.

Bekanntermassen ging der alle Freiherrenstamm von Räzüns. wahrscheinlich
stammverwandt mit Vaz, nach der Mille des vierzehnten Jahrhunderts aus, und seine
"eTschaft fiel an eine neue Familie, die Brun von Räzüns, die seit circa 1370
1,11 Besilze derselben blieben, bis auch sie 1459 erloschen (S. Salis-Seewis ges.
Thrillen, herausgeg. von Mohr. S. 2S u. li!)). Aber die Genealogie dieser beiden
^Schlechter ist nur sehr lückenhaft bekannt.

Da nun das obenerwähnte Gemälde jedenfalls spätestens aus dem Anfange des

^»'zehnten Jahrhunderts stammt, so sind die Personen, welche es darstellt — ihrer
tji

^enennung und Reihenfolge nach zu schliessen (ieschwister, —jedenfalls dem alten
ause Räzüns angehörig, und haben wir in denselben vielleicht die Erbauer der

^egenwärligen Kirche, oder, was noch wahrscheinlicher sein dürlle, die letzten
; P'e-ssen des erlöschenden Dynastengeschlechtes zu erblicken, die im Erbbegräbnisse
'n,er Ahnen sich noch selbst dieses Denkmal setzten.

Fnnd mittelalterlicher Münzen bei Meillerie.

P
Es wurde berichtet, dass im August bei Meillerie am savoyischen Ufer des

ienferseos unweit von St. Gingolf und Boverel. von Arbeitern ein beträchtlicher
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Münzfund aus dem Sehoosse der Erde gehoben worden sei. Jeder Münzfund weckt
die Neugierde: denn man hofft entweder metallreichc werlhvolle Münzen zu linden
oder solche unbekannter Mtinzherren und seltener Münzstätten. So wünschten auch

wir den Lesern des Anzeigers einen möglichst vollständigen Bericht über diese
Münzen milzutheilen: allein es isl diess unmöglich, da die Mehrzahl durch die Arbeiter
in kurzer Zeil veräussert und verschleudert wurde, und kein Münzkenner Gelegenheil
hatte, den ganzen Schatz einzusehen. Wir müssen uns daher begnügen, nur über
einzelne Theile zu berichten.

Der Fund bestand grossenlheils aus mittelalterlichen kleinen Münzen von Savoyen,
zum Theil in schlechter Erhaltung, so dass die Legenden kaum leserlich sind
Aber auch schweizerische Münzen waren unter den ausgegrabenen enthalten, und

sind für die mittelalterliche Numismatik der Schweiz von grossem Interesse, nämlich
Denare verschiedener Bischöfe von Lausanne. Diese sind sehr seilen. und manche

Münzsammlung besitz! nur wenige Stücke oder gar keines. Sie wurden erst in

neuerer Zeil durch die Schrillen dei Herren Friedrich Sorel und IL Blanche! näher
bekannt. Ob neue und unbekannte Denare zu Meillerie gefunden wurden, konnte
ich nicht erfahren.

Endlich wurde mitgetheilt, dass auch einige Münzen der Bischöfe von Wallis
sich vorgefunden haben: allein meine Berichterstatter waren nichl so glücklich,
eines dieser seltenen Slücke zu erwerben oder auch nur einzusehen.

Da niemand den ganzen Fund betrachten konnte, so isl es unmöglich, mit
Genauigkeit zu bestimmen, zu welcher Zeil derselbe dem Sehoosse der Erde anvertraut

wurde. Herr A. Morel-Fatio (Conservalor des Münzkabinels zu Lausanne), der

Gelegenheit hatle, eine ziemliche Zahl dieser Münzen kennen zu lernen, hält es

für wahrscheinlich. dass dieses im Anfang des XVI. Jahrhunderts geschehen sei.

H. M.

Neueste antiquarische und historische Litteratur
die Schweiz betreffend.

HiUia. Mittheilungen der gescliichtforschenden Gesellschaft von Graubiinden. Herausgegeben vo*
C. von Moor und Chr. Kind. Pfarrer zu Saas. II. Jahrgang. Chur. Antiquariats'
buchhandlung. 1863. 150 it. 145 S. 8. (Inhalt: Gesellschaftsfjerir.hte. — Der FirrruaniscW
fraetat, von I'fr. Kind. — Zeitaller des Tschiidiscben Benelicialrotels. von Ebendemselben. •""

Ta'rasp, von C. v. Moor. — Job.. vonTravers, von Alf. v. Flugi. — Poetische und militärisch8
Correspondenzen aus dem Schwabenkriege. — Fortsetzung des Codex diplomaticus Ilaelia*-
Herausgeg. von Moor Urk. 111—211.)

«lahrbnch de* liistoriwchen Verein« «!«•« MhiiIoiim i.i;irn>. Erstes Ilefi. Zürif''
und Glarus. Meyer u. Zeller. 1865 54 und 112 S. 8 (Inhalt: Vereinsberichte. — ner

Kriminalprozess der Anna Goldli von Sennwald. Von Dr. .1. Heer. UrkundensammJung *"*
Geschichte des Kantons Glarus. Urk. No. 1 — 32. Jahr 906 — 1302.)

Blanche!, M. V. Xotice sur quelques monnaies inedites de l'Evöchi? de Sion Lausanne Co1"
baz, 1864.

Mit Bezug auf das Neujahrsblatt der Antiquarischen Gesellschall in Zürich für l$3
sind alle Freunde des Allerthums in der Schweiz gebeten. Nachweise über a"e

Oefen in der Schweiz, seien es Kachelöfen oder gusseiserne, an die Vorslchersch*'*
der Antiquarischen Gesellschaft" in Zürich gelangen zu lassen.

Druck und Expedition von David Bürkli in Zürich
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