
Objekttyp: Issue

Zeitschrift: Anzeiger für schweizerische Geschichte = Indicateur de l'histoire
suisse

Band (Jahr): 6 (1893)

Heft 2-3

PDF erstellt am: 26.09.2024

Nutzungsbedingungen
Die ETH-Bibliothek ist Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften. Sie besitzt keine Urheberrechte an
den Inhalten der Zeitschriften. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern.
Die auf der Plattform e-periodica veröffentlichten Dokumente stehen für nicht-kommerzielle Zwecke in
Lehre und Forschung sowie für die private Nutzung frei zur Verfügung. Einzelne Dateien oder
Ausdrucke aus diesem Angebot können zusammen mit diesen Nutzungsbedingungen und den
korrekten Herkunftsbezeichnungen weitergegeben werden.
Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen ist nur mit vorheriger Genehmigung
der Rechteinhaber erlaubt. Die systematische Speicherung von Teilen des elektronischen Angebots
auf anderen Servern bedarf ebenfalls des schriftlichen Einverständnisses der Rechteinhaber.

Haftungsausschluss
Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr für Vollständigkeit oder Richtigkeit. Es wird keine Haftung
übernommen für Schäden durch die Verwendung von Informationen aus diesem Online-Angebot oder
durch das Fehlen von Informationen. Dies gilt auch für Inhalte Dritter, die über dieses Angebot
zugänglich sind.

Ein Dienst der ETH-Bibliothek
ETH Zürich, Rämistrasse 101, 8092 Zürich, Schweiz, www.library.ethz.ch

http://www.e-periodica.ch



ANZEIGER
für

Schweizerische Geschichte.
Herausgegeben

von der

allgemeinen geschichtforschenden Gesellschaft der Schweiz.

Einnndzwanzigster Jahrgang.
3 Und 3. (Neue Folge.) 1890.
Abonnenientspreis : Jährlich Fr. 2. 50 für circa 5—6 Bogen Text in 5 —6 Nnmmern.

Man abonnirt bei den Postbureaux, sowie direct hei der Expedition, Bnchdruckerei K. J. JFyss in Bern.

INHALT : 6. Ueber eine Urkunde aus dem Staatsarchiv zu Schaffhausen von 1056, von Dr. Wanner. — 7. Wer war der
1262 verstorbene Graf Rudolf von Rappcrswil? von II. Zeller-Wordmüller. — 8. Zur Biographie Jörg's uf der Flüe,
von Dr. Tli. von Liebenau. — 9. Gedicht auf Kaiser Friedrich III., von Dr. Th. von Liebenau. — 10. Nachtrag
zu der von Herrn Dr. Goltlier veröffentlichten Reimchronik über den Schwabenkrieg, von Prof. Alfred Stern. —11. Nachtrüge zu den historischen Volksliedern und Sprüchen aus der Schweiz, von Dr. Th. v. Liebenau Eine
eigentümliche Berichterstattung. — Historische Literatur die Schweiz betreffend, 1889.

6. Ueber eine Urkunde aus dem Staatsarchiv zu Schaffhausen

von 1056.
Die Ablei Allerheiligen in Schaphausen hat uns einen reichen Schatz von

Originalurkunden des 11. und 12. Jahrhunderts hinterlassen. Sie erkannte von jeher die
Wichtigkeil eines gut geordneten Archivs und bewahrte ihre Urkunden mit grösster
Sorgfalt auf. Schon im 12. Jahrhundert wurden die damals vorhandenen Urkunden
regislrirl und mit einer den Hauptinhalt feststellenden Fassung (Stichwort) versehen.
Hr. Dr. Baumann, einer Einladung der allgemeinen geschichtforschenden Gesellschaft
der Schweiz entsprechend, stellte vor sieben Jahren eine Ausgabe der gesammten Mo-
uunienle aus dem ersten Jahrhundert des Klosters her, und jeder Freund der Geschichte
lst ihm dafür zu Dank verpflichtet. Seine Ausgabe endigt mit 1250 und stellt zum
ersten Mal die Zeugnisse zusammen, aus denen wir die Bedeutung dieses Klosters in der
^eit des Kampfes unter Heinrich IV. und Heinrich V. erkennen. Die von Herrn Bau-
wiann bearbeiteten Urkunden zerfallen in Kaiser- und Papstprivilegien einer- und in
Privalurkunden anderseits. Von diesen letzteren nimmt keine unser Interesse in
höherem Maasse in Anspruch als diejenige des Jahres 1056, in welcher Graf Eberhard

Neuenbürg seine früher an Reichenau für seinen Vater und seine Brüder gemachten
Seelgeräthestiftungen beurkundet. Diese Urkunde wurde durch Fickler zuerst in der
Recension von Bergmann's - Vorarlberg, in den Heidelb. Jahrb. von 1854 bekannt gemacht,

ür die Geschichte der alten Nellenburgischen Grafen und des badischen Regenten-
lauses enthält sie neue Aufschlüsse. Fickler las ihren Text aber mehrfach unrichtig.

Das Original als solches schliesst alle Merkmale der Echtheit in sich. Ich wüsste
nicht, wo und wie ein Grund vorläge, hier an eine Fälschung oder unnütze Erfindung
211 denken.



Wir erkennen in dem Instrument eine nachträgliche Beurkundung einer früher

vorgenommenen Rechtshandlung, zu der sich Graf Eberhard gegenüber dem Kloster
Reichenau desshalb veranlasst sah, weil dasselbe die Stiftungen seiner Ahnen ausser Acht

gesetzt halte, indem es dieselben als Lehen in Laienhände übergehen liess.

Die Urkunde, gut auf Pergament geschrieben, wurde doppell ausgefertigt und ein

Exemplar im Kloster Allerheiligen aufbewahrt. Auf der Rückseite ist von aller, jedoch

nicht gleichzeitiger Hand geschrieben : Donatio Eberhardi comilis Turegie provincie ad

Augiam. Man sieht, dass das Original durch Feuchtigkeit litt und durchlöchert ist. Es

scheint aus der Erbschaft des Grafen Burkhard an das Klosler Allerheiligen neu zu

sein. Der Text desselben lautet wie folgt:
105G.

In nomine sanctie el individual trinilatis. Ego Eberhardus comes, lilius Eberhardi

quondam comitis, sciens, quosdam ex meis progeniloribus loco, qui vocatur Sinllazes-

ouva, pro remedio animarum suarum bonam partem suarum rerum tradidisse et ibi
judicii diem velle exspectare, ego quoque, ut non impar essem eorum devotioni, gratia

premiorum Dei pro me et pro requie parentum fratrumque meorum aliquid ex meis

rebus eidem loco concessi. Sed quia quedam ex bonis supradictorum non parent usiii

Deo ibidem servientium, sed jam cosserunl in bénéficia laicorum, quantum potui cautius

subliliusque de meis ordinavi. Nam in cymitherio ejusdem monasterii permisse Hern

abbatis venerandi basilicam fabricavi, in quam ossa patris mei Eberhardi et fratrum

meorum Purghardi et Manegoldi communi consilio senioris et monachorum collocari

feci. Post liorum autem coilocalionem cinerum precibus meis apud Eberhardum, Con-

stantiensem episcopum, impetravi eandem in lionor[e] sanctœ Mariai et sancti Laurentii

aliorumque sanctorum, quorum reliquhe ibidem continentur, consecrari, eandemque aec-

clesiam de rebus meis dedicavi. Hoc est autem, quod tradidi : unum mansum in Wa-

tertinga cum duobus inancipiis et in Scafhusa unam curlem cum homine, cum agris ad

illam pertinentibus. Predia vero, quae prius pro animabus fratrum meorum, Purghardi
videlicet et Manegoldi, ad usum monachorum concesseram, in consensu eorundem

fratrum eidem adjeci ea ratione, quatinus ille fraler, qui missam aliumque cursum secundum

preceptum abbatis ibi celebraret, omnia ad eandem aecclesiam infra et foris
pertinente procuraret alque in eorum anniversariis diebus omnibus fratribus plen[um ser]-
vitium daret. Quae sint autem illa predia, paucis sunt advertenda : Villain autem, quae

vocatur Santanhart, in pago Ratoltespuoch, cum omnibus appenticiis suis, cullis et in-

cultis, silvis et pralis, exceptis duobus pratis, basilicam quoque in eadem villa el partem

basilicae, quam habui in Ra*ta, pro requie fratris mei Purghardi devola mente

contradidi. Quatuor autem mansos, quos possedi in Rammesheim (Ramsen, Kt. Scliaffh.),

pro refrigerio Manegoldi simili devolione contradidi. Quod vero pro anima patris mei

in Frittlinga (Frittlingen, würt. O.-A. Spaichingen) ad très mansos et dimidium erat

tradilum, quia necessitatibus fratrum non fuerat singulariter aptalum, quasi superfluum
ab abbale datum est in beneficium. Hoc postquam venerabilis (abbas) Bern (Berno) me

vidit graviter ferre, mox in die consecralionis basilicae, episcopo présente, unam vineam

in insula dedit ad altare. Insuper, ipso permitlente, duas vineas in Alaspach pretio ad-

quisivi, de quibus in anniversario patris mei plenam carilatem fratribus constitüi. Ad
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hec Pertoldus comes pro patruo meo, ipsius autem avo, unum mansum in villa, que vo-
calur Wiessa, in Cleccouve tradidit, et aliinn quidam miles abbatis Cuntharius pro requie
S|ia in Dormuotingn donavil. Has abbas, dum, sicut nécessitas locorum poscebat, aliâs
dislribneret, in decimis villae, quae posila est in Nancingareberge juxta castellum meum
Nellenburg, commutavil. Ad haec utolendinum, quod in limnmi-sheim visus sum habere
superaddidi, sed el de lioc et de decimis supradictis servilium fratribus adhuc non
staluimus, quod tarnen, dum, Deo volenle, voluni meo perfecero. statuere el confirmare
ion cesso. Desidero enim haec plenius in proximo augere, ut fralres ejusdem mona-
sterii in memoriam mei, sive me vivenle sive post vitam, plenum exinde possint habere
servilium. Hec autem pro ainore Dei decernens, illud etiam apud eundein patrem cum
communi fralrum consensu rogavi et impetravi, quatinus eandem aecclesiam ego, quoad
viverem, filiusque meus, qui miles (Vasall) abbatis exstiterit, et omnes posteri mei, ad
huos illud benelicium pervenerit, haberemus in defensione, nec liceat abbati, illam alicui
fratrum sine nostro consensu commendare. Et ut hoc firmum sit atque stabile, hanc
cartam fecinms conscribi, quam si quis ausus fueril violare, maledictum sinistrae in
judicio nequeal effugere.

Haec autem carta scripta est anno inearnalionis Domini millesimo LYI, régnante
Beinrico III. rege Franchorum, secundo imperalore Homanorum anno XI, sub teslibus
Pest nominalis: Odalrico abbate. Eberhardo preposilo. Annone ejusdem aecclesiae
Pi'esbilero. Ilerimanno advocate. Landol [Vol]inaro. Otgoz. Folchelo.

Talem meinoriam in duobus membranis fecimus conscribi, ut unum apud monaste-
rium reservelur, el alterum posleris meis mecum in testimonium reponatur.

Schaffhausen Staatsarchiv. — Abdruck: 111. Bd. Quellen z. Schweiz. Gesch. 1883.
P- 8, 9 und 10.

Monate lang beschäftigte ich mich mit diesem Document, um es voll und ganz zu
Erstehen. Der Fragen und Vermuthungen drängen sich so viele auf, dass ihre
Beantwortung gerade nicht zu den leichtesten Aufgaben gehört, und ungeprüft konnte
Ul»d wollte ich nicht den bisherigen mir bekannt gewordenen Auslegungen folgen.
Namentlich sind es die genealogischen Verhältnisse, die theils eine Umgestaltung, theils
eme Erweiterung der bisherigen Stammtafeln über die älteren Nellenburger und das
Baus Zähringen zu bedingen scheinen.

Wenn wir im Eingang der Urkunde lesen :

«Ego Eberhardus comes, filius Eberhardi quondam comitis, sciens, quosdam ex
'teis progeniloribus loco, qui vocatur Sinllazesouva1), pro remedio animarum suarum
Bonam partent suarunt rerum tradidisse el ibi judicii diem velle exspectare, ego quoque

•••... pro me et pro requie parentum fratrumque meorum aliquid ex meis rebus
eidem loco concessi» — so ist wohl die natürlichste Frage, wer ist der Aussteller
^•"selben? Die Herren Dr. Baumann und Schmid halten den Vater Eberhards III. (des
Se'igen), in Deminutiv form gewöhnlich Ebbo genannt, für den Aussteller. Auch ich

früher der gleichen Meinung. Bei wiederholtem Lesen und Prüfen des Textes

') Iter ursprüngliche Name für Keichenau von dem Donator der Insel, der nach dieser Stelle
'utlas hiess. Vgl. die Vit. S. Pirmin, bei Mone 7 und 9, und Leichtlen, der erste Bertold, XXII.dle

Zähringer, S. 45.



überzeugte ich mich, dass diese Ansicht auf Richtigkeil nicht Anspruch machen kann.

Die Gründe, welche dagegen sprechen, fasse ich kurz dahin zusammen:
a. Vermählte sich Ebbo im Jahre 1009 mit lladuwig (Usserin. Prodr. 1, 198;

Neugart Episc. Const. S. 879). Tochter des lothringischen Grafen Gerhard, und war er
damals 30 Jahre alt, eine Zahl, die sehr hoch gegriffen ist, so war er geboren im
Jahre 979, und stellte er die Urkunde aus von 1056, so erreichte er ein Aller von 77

Jahren. Nun wissen wir aber, dass Ebbo's Sohn, Graf Eberhard III. (der Selige), mit
seiner Mutter lladuwig das Kloster Pfaffenschwabenheim bei Ringen stiftete (Guden,
cod. dipl. I, 89) und dass diese Stiftung nach Bader in seinen Nellenburger Regesien
in Mone's Zeitschrift 1, 73 in das Jahr 1034 fallt. Sollte diese Notiz, auf welche schon

Kirchenrath Dr. Melchior Kirchhofer von Schaffhausen (Neujahrsgeschenk f. d. Jugend
des Kantons Schaafhausen I, 4) aufmerksam gemacht hat, nicht hinreichen, um
einzusehen, dass Graf Ebbo um diese Zeit nicht mehr lebte und seine Gemahlin, frühe
Witlwe geworden, in diesem Stift wohl nicht den Schleier genommen hätte, wenn ihr
Gemahl noch gelebt hätte? Und zu derselben Ansicht gelangen wir. wenn wir in der
deutschen Vita Eberhards III. lesen (Mone, Quellensammlung z. Gesch. d. bad. Landes,

1, 85): «Do Eberhardus der junge Graf noch do in silier jugende was, do slarp sin

vatter graf Eppo.» Geben wir in diesem Fall Eberhard III. 18 Jahre und war er etwa

im Jahre 1015 geboren, wie nach der Vita Eberh. hei Mone, cap. 28 angenommen
werden darf, so kämen wir für Ebbo auf 1033 als Todesjahr. Diese Rechnung mag
vielleicht einem kleinen Fehler unterworfen sein, allein von der Wirklichkeit kann

sie nicht erheblich abweichen. Unsere Urkunde ist demnach nicht dem Grafen Ebbo,
sondern mit Grund seinem Sohne, Eberhard III. (d. Seligen) zu vindiciren.

b. Eberhard III. (d. Selige) ist der Stifter des Klosters Allerheiligen in Schaffhausen,
für dessen Bau er i. J. 1050 mit Herzog Bertold I. von Zähringen als Schirmvogt des

Hochstifles Bamberg ein Gut zu Rodilinstein gegen den Besitz dieses Bislhums in
Schaffhausen vertauschte, den es durch die Schenkungen des Kaisers Heinrich II.
erlangte. Eberhard III. ist ferner der Eberhardus comes, dem Heinrich III. das Münzrecht

in seiner Villa Schaffhausen verlieh (Schaffh. Staatsarchiv, Urk. von 1045).
Eberhard bekleidete nach der bereits erwähnten Urkunde von 1050 (cf. d. Eingang,
lautend: qualiter Eberhardus, comes Turegie provincie agros in vado Scephusensi silos,
ad episcopium Babinbergense pertinentes, a Bertholdo Carinlhiorum duce das

Grafenamt im Zürichgau, und jener Graf, der in einer Urkunde von 1037 in derselben
Würde auftritt, ist nach G. von Wyss mit ihm identisch (Gesch. d. Abtei Zürich, S.

16). Noch i. J. 1067 verlieh ihm Kaiser Heinrich IV. den Forst- und Wildbann in

dessen Prädium im Hegau und Kletgau, in den Grafschaften der Grafen Ludwig und

Gerung. Eberhard starb zwischen 1075 und 1079. Andere nehmen 1078 als Todesjahr

an, da er die klösterliche Verbesserung des Abtes Wilhelm von Hirschau vom
Jahre 1079 nicht mehr erlebte. Er erreichte nach der Vita Eberh. bei Mone, c. 28,
ein Alter von ungefähr 60 Jahren. Bei der Jahrzeitsliftung für seinen Binder Manegold

war er 15 Jahre alt (1030), wo er die Bewidinung derselben, wie Fickler wohl richtig
bemerkt, ebenso gültig machen konnte, als 4 Jahre später mit seiner Mutler die Stiftung
des Klosters Pfaffenschwabenheiin. Es fehlt uns zwar an Analogien, um genau zu sagen,



mit welchem Lebensjahr ein Grafensohn dieser Art damals für volljährig gegolten ; der
Schluss von dem, was hei Grafen mit Reiehsäintern Rechtens gewesen zu sein scheint,
würde auf das 15. Lebensjahr führen. Eberhard's Vorgänger war jedenfalls sein Vater

Ebbe, der sich um 1009 mit Haduwig, einer Rase König Conrads II., vermählte,
also wohl der Enkel des von 957—971 vorkommenden Thurgaugrafen Eberhard. Auf
diesen Letztern folgten im Thurgau Landoll 976 und 981 und Bertold 998, im Zürichgau

jener Manegold, dem 987 König Otto III. sein Gut Raden im Ufgau mit Kirche

schenkte, von 975—990. Es fehlen uns Urkunden, in welchen Ebbo als Graf im

Zürichgau oder Thurgau bezeichnet würde, allein da sein Sohn in dieser Würde

erscheint, so ist wahrscheinlich, dass Ebbo nach Manegold's Tod 991 den Zürichgau erhielt.

Während des Kirchen- und Thronstreiles unter Heinrich IV. verloren die Nellen-

burger die Grafschaft des Zürichgaues. Der den Vater, den Stifter von Allerheiligen einzig
überlebende Sohn, Graf Burkhard, und sein Bruder Eckhard, seit 1073 Abt in der

Reichenau, nahmen Partei für König Rudolf und hatten desshalb die Ungnade des Kaisers

auf sich geladen. Ulrich von Lenzburg wurde mit der Grafschaft belehnt (Berthold-
Ann. ad annum 1077. Pertz Mon. T. V. |>. 295). Seilher scheint Graf Burkhard
kaum mehr als den Titel seiner Würde bewahrt zu haben. Er zog sich ohnedies mehr
und mehr von der Well zurück. Die Brüder Eberhard und Heinrich waren Anhänger
König Heinrichs. Sie fielen im Jahr 1075 in der Schlacht bei Hohenberg an der Un-

strut, und Adalbert starb im elterlichen Hause in jugendlichem Alter. Der jüngste
Sohn Eberhard's scheint Heinrich gewesen zu sein. Udo oder Otto, der schon 1066
den erzbischöflichen Stuhl von Trier bestieg, fiel 1079 vor der Feste Tübingen.

In diesem Zusammenhang bleibt Eberhard's III. Stellung als Chef des Hauses

Nellenburg doch wohl hemerkenswerth.

c. Es kann nichts gegen uns beweisen, dass die Herren Baumann und Schmid

einen 1030 uns begegnenden Grafen Manegold zu einem Bruder Ebbo's machen, während

die Verhältnisse, in denen er hier erwähnt wird, ihn in eine durchaus jüngere Generalion

verweisen. Kann denn Eberhard der Selige nicht einen Bruder mit Namen

Manegold gehabt haben f Und passt der i. J. 1030 (17. August) im Kampfe mit Herzog
Ernst II. gefallene und in Reichenau beerdigte Manegold nicht am Besten hieher?
Es ist bekannt, dass Warmann, Rischof von Gonslanz, als Verweser des Herzogthums

Alamannien den Grafen Manegold als einen seiner mächtigsten Lehensträger zum Schutz

des Landes gegen Herzog Ernst ausgesandt hatte. Dieser Graf Manegold, den das von

Neugarl Episc. Const. S. 342 angeführte Einsiedler Jahrbuch als einen «cornes de

Nellenburg» bezeichnet, kann schon desshalb nicht ein Bruder Ebbo's sein, weil der

Wortlaut der Urkunde diese Annahme ausschliessl. «Ich habe,» sagt Eberhard, -in
der von mir erbauten Gruftkirche (Kapelle) zu Reichenau die Gebeine meines Vaters

Eberhard und diejenigen meiner Brüder Burkhard und Manegold beisetzen lassen.»

Spricht Eberhard III. hier von seinen Brüdern — von Vatersbrüdern ist hier nicht
die Rede — so wird es nicht angängig sein, dieselben eine Stufe rückwärts aufzusuchen.

Vielleicht dass einen Andern einmal die Auskunft noch mehr beschäftigt als uns, in
Graf Manegold einen Bruder Eberhard's III. und nicht einen Bruder Ebbo s zu

selien, und den Einwand zu entkräften, als ob Manegold im Alter von 19 Jahren noch



zu jung gewesen wäre, um als Führer gegen Herzog Ernst II. in's Feld zu rücken.
Dieser Einwand kann eine grosse Bedeutung nicht haben, wenn wir uns nur die eine

Thatsache vergegenwärtigen, dass Liutolf, der Sohn Kaiser Olto's des Grossen, kaum

20 Jahre all, in der ersten Woche Februar des Jahres 950 in Worms zum Herzog

von Alamannien eingesetzt und demselben schon damals, und nicht erst 952, nach

Herzogssitte neben seiner herzoglichen Würde auch noch das Grafenamt des Breisgaues

übertragen wurde.1)
Näher kämen wir Manegold, wenn, wie Fickler berichtet, Eberhard der Selige

einen vor ihm gestorbenen Bruder dieses Namens hatte, dem die Kloslervoglei von
Reichenau übertragen wurde. War er wirklich Klostervogl, so erhoben ihn diese

Eigenschaft und sein Geburlsrang ohne Zweifel zum Heerführer gegen Herzog Ernst II.
Über Graf Burkhard, den älteren Bruder Eberhard's des Seligen, müssen wir

schon kürzer sein. Der Zusammenhang der Verwandtschaft würde deutlicher werden,
wenn man auf sicherem Boden über Ebbo's Vater stände. Ich nehme jetzt an. dass

der Bruder des Zürichgaugrafen Maneguld, gest. 991*), Ebbo's Vater ist, wiewohl ich

diese Verwandtschaft nicht näher zu ermitteln vermag. Die Wahl kann nur sein
zwischen Graf Burkhard (955 — 964) und Graf Golfrid (968 N. G. D. Nr. 747). Der
Name Burkhard kommt mit demjenigen des Zürichgaugrafen von 955—964 in das

Nellenburgische Geschlecht und erbt sich in demselben fort bis zum Ausslerben des

allen Mannsslammes.
d. Vielfach hört man die Meinung aussprechen, die Einsiedler Stiftung von 979

rühre von Graf Ebbo her. Damit wird es nicht Ernst sein. War Ebbo bei seiner

Vermählung, wie wir oben muthinasslich annahmen, 30 Jahre alt, so war er 979
geboren, und theilen wir ihm 40 Jahre bei seiner Vermählung zu, so konnte er auch mit
10 Jahren eine Rechtshandlung nicht vollziehen. Die Einsiedler Stiftung rührt also

nicht von Ebbo her, sondern von dem alten Thurgaugrafen Eberhard, dem Schwiegervater

des Zähringer Thurgaugrafen Landolt *.976—991). Immer bleibt wichtig, dass

Graf Ebbo nicht als ein Sohn, sondern als ein Enkel des allen Thurgaugrafen Eberhard

von 957 anzusehen ist. Die Wirbel der Stanuuessäule der alten Nellenburger sind

genug auseinander gekommen ; es dürfte vielleicht wohl gclhan sein, sie allmählig
wieder in Ein's zu fügen.

Die Beisetzung Ebbo's in der Friedhofkirche geschah gemeinsam mit derjenigen
der Brüder Eberhard's III. kurz vor der Einweihung, nachdem sie vorher etwa in
einer Kapelle des Klosters Reichenau bestaltet worden waren. In unserer Urkunde sagt
nämlich Eberhard :

«Post horum aulem collocationein cinerum precibus meis apud Eberhardum Gon-

stanliensem episcopum, impetravi eandem in honor[e] sanclae Mariac et sancti Laurentii

') Krüger's Behauptung, wonach Herzog Liutolf am II. August 952, unmittelbar nach Guntram's
Verurtheilung zuerst als Graf des Breisgaues erscheinen soll, wird hinfällig, sobald man sich die
bekannte Stelle von Hartmann: «In pago Brisechguve in comitatu tibi nostri Liutolfi (Ilartiu. Ann.
Heremi 5(i, S. 216)» vergegenwärtigt. Damit, dass Liutolf erst 950 Herzog wurde, stimmen Cout. Begin.
950 und die Worte Widukinds (III e. 6) vollkommen überein.

*) Ann. Guedlinb. ad. an. 991 hei l'ertz Mon. 5, 66 und Ann. liinsidl. hei l'ertz Mon. 5

144 zum J. 991.
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alLoruinqiie sanctorum, quorum cousecrari, eanderaque aecclesiam de rebus
uieis dedicavi.

Eberhard, ein Graf von Dillingen, wurde 1034 zum Bischof der Diöcese Constanz

gewählt und starb, wenn wir richtig unterrichtet sind, zu Koni i. J. 1047. Die Er-
bauung der Gruftkirche fällt also wohl zwischen 1030 und 1034. Wann die Weihe
durch Bischof Eberhard in der Ehre der heiligen Jungfrau und des heiligen Laurentius

erfolgt sei, ist mit Sicherheil nicht zu sagen, doch wird man nicht fehl gehen, das

Jahr 1034 dafür anzusetzen.
Es ist hinzuzufügen, dass der Kirche durch den Grafen Eberhard III. folgende

Ausstattung zu Tlieil wurde: Ein Mansus, 30 Juoharl, in Walerdiugen mit zwei Mancipien1)
und in Schaffhausen ein Hof mit einem Leibeigenen (glebae adscriplus) und den dazu

gehörenden Äckern. Vorher, d. h. am Tage der Beisetzung seines Vaters und seiner Brüder
zu Keichenau bewidmete er ihr Jahresgedächtniss durch die Stiftung des Hofes und der
Kirche zu Senlenhard bei Messkirch, eines Anlheils der Kirche zu Hast, unfern Ueber-

liiigen, und von 4 Mansus bei Barnsen im Hegau.
Nach diesen kurzen Erörterungen treten wir an die schwierigste Stelle unserer

Erkunde heran. Sie lautet:
«Ad hec Perloldus comes pro palruo ineo, ipsius aulem avo, unum mansum in

Villa, quae vocatur Wîessa, in Gleecouve Iradidit, et aliuni quidam miles abbatis Cun-

tharius pro requie sua in Dormuotinga donavit. »

Diese Stelle ist in dem Urkundenvorrath von Allerheiligen die zweite Erwähnung
Bertold's I. von Zähringen, geh. zu Anfang des 11. Jahrhunderls, gest. 1078, denn dass

dieser hier gemeint sei, unterliegt nach dem Stande der Forschung heule keinem Zweifel
tuehr. In der A 11. Urkunde von 1050 wird er «dux» (Herzog), in derjenigen von
1056 « comes • (Graf) genannt. Wir fragen nun zunächst:

Wer ist der palruus Eberhard's des Seligen? Palruus ist der Vaterbruder, Oheim

von väterlicher Seite, und avunculus der Mullerbruder, Oheim von mütterlicher Seite

(vgl. Dig. 38, 10, 10). Herr Dr. W. Gisi nimmt dagegen das Wort palruus im Sinne

von Vetter des Vaters, in welchem dasselbe im mittelalterlichen Latein ebenfalls
gebraucht werde. Ist diese Deutung statthaft, so stellen wir uns auf einen ganz anderen
Hoden. Vieles, was (bis anhin dunkel und zweifelhaft erschien, rückt durch diese

Deutung näher in unseren Gesichtskreis. In unserer Urkunde wird erwähnt, dass auch

Horthold der Bärtige für seinen Grossvater, den Oheim Eberhards III.. Güter zu «Wiesen»
hn Kletgau geschenkt habe, und aus dem Einsiedler Stiftungsbuche geht hervor, dass

Graf Landoll, Grossvaler Herzog Bertolds L, mit seiner Gemahlin Luitgarde zwei Huben
in Mels (bei Sargans) stiftete. 2) Nichts lag bis jetzt näher, als diesen Gralen Landolt

') Die auf eine Nahrung gesetzten Männer und Weiber hiessen Mancipien oder auch Manentes
die Bleibenden, um sie von andereu Colonen zu unterscheiden. Unter Mancipium verstand man
Denjenigen, der einen Mansus besass. Häusler oder Casaten wurden Die genannt, welche blos ein
'laus (rasa) bewohnten.

') Herrgott. Gen. Dipl. III. 833. Comes Landoltus de Zaeringen, avus Berchtoldi comitis,
Patris Berchtoldi Ducis Cariuthiaj, dedit cum uxore sua Luitgarda duas huobas in Meils. Der Liber
Heremi enthält den Zusatz: Idem «omes Landoltus dedit etiam predium Brisacligowe cum quu in Meils
conimutatum est.
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für Eberhard's patruus zu halten. Der Thurgaugraf Landolt kann nun aber, wie Dr.

W. Gisi überzeugend dargethan hat, zeitlich nicht der patruus Eberhard's des Seligen,
der Bruder Ebbo's sein. Ist Landolt, wie E. Krüger will, der ihn sogar mit Lanzelin,
Graf von Altenburg, idenlificirt, 940/45 geboren und starb derselbe i. J. 991, so

leuchtet ein, wenn wir Ebbo's Geburtsjahr in das Jahr 979 setzen, dass Landolt dem Grafen

Ebbo zeillich viel zu weit voranstellt, als dass er sein Bruder sein könnte. Landolt
kann daher weder als Grossvater Herzog Bertold's 1., noch als patruus Eberhard's III.
angenommen werden, sondern ist als Grossvater des Grafen Bezelin, als Bertold's I.

Urgrossvater aufzufassen. Für den Aussteller unserer Urkunde und für den Mitvergaber
halten wir nach wie vor Eberhard III., den Seligen, und Herzog Berlhold I. mit
dem Barte.

Nun bleibt noch übrig, den Vater Bezelin's auszuinitleln. Der Vater Herzog Ber-
thold's I. ist der von dem Geschichtschreiber in der Ehescheidungssache Kaiser Fried-
rich's Barbarossa entdeckte Graf Bezelin von Yillingen, oder, was gleichbedeutend ist,
Graf Berthold, geb. etwa um 970 (Scheid, Orig. Guelph. 2, praef. Iii. c). Das Urbar
des Klosters Thennenbach, einer Stiftung der Zähringer vom Jahre 1161, gibt Bezelin von

Villingen den Titel gräflicher Würde, und diese Angabe wird durch eine Kaiserurkunde

bestätigt, nach welcher i. J. 999 Kaiser Otto III. seinem Grafen Berthold die Errichtung
eines Marktes mit Münze und Zöllen in Villingen, in der von dem Grafen Hildibalcl

verwalteten Grafschaft Baar, gestattet (Diimge. regest. Had. S. 97). \'on der Familie dieses

Berthold, wenn nicht Eine Person mit ihm (da Berthold nach der Sitte der Zeit in

Birtilo verkleinert sein kann), war jener Birtilo, welcher sich unter Otto's Vasallen

bei dem Römerzug von 998—999 durch seine an dem Placenliner Erzbischof Pliila-
gathos verübten Grausamkeil auszeichnete (Calalogus pontif. Rom. bei Eccard corp.
hist. 2, 1640). Was uns dagegen das Urbar von Thennenbach berichtet über die

Stiftung des Frauenklosters von Sulzburg zu Ehren des h. Cyriacus, wonach dieselbe
dem Grafen Bezelin und einem Bruder Gebizo-Gebehard zugeschrieben wird, so ist
jetzt ausgemacht, dass der Stifter dieses Gotteshauses nicht unser Graf Bezelin sein

kann, sondern ein Priester Pirhlilo, Bruder eines Gebehard, wie er selbst im Stiftungsbrief

vom 22. Juni 993 und in der nachfolgenden Bestätigung von 1008 sich nannte.
Das Urbar verwechselt Bezelinus clei'icus und Bezelinus comes und schreibt demnach

irrig diesem die Stiftung zu (vgl. Dr. W. Gisi, Anz. für Schweiz. Geschichte von 1888,
S. 267). Dieser Priester Pirhlilo sowie Gebehard sind Zähringer. Beide halte ich für
Brüder des Grafen Bezelin, doch fällt es mir schwer, einen bindenden Beweis dafür zu

erbringen. In der Geschlechtslafel der Herzoge von Zähringen dürften sie wohl neben

Bezelin zu stellen sein. Bezelin's Gemahlin ist unbekannt.

Doch damit ist die Hauptfrage immer noch nicht gelöst. Röpell behandelt die

Frage nach dem Vater Bezelin's kurz so, dass er ohne Weiteres erklärt (S. 44, die Grafen

von Habsburg): »Auf Landolt folgte sein Sohn Berthold, dann sein Enkel Bezelin
und Gebizo.«

Mit Bestimmtheit eine Meinung hierüber aufzustellen, ist uns nicht möglich,
vielleicht jedoch ist der gesuchte Gemahl der BerthaTvon Büren und Vater Bezelin's jener
Berthold oder Birtilo, der als Sohn des Thurgaugrafen Landolt in den Jahren 990 — 995



(Stumpf, Reichskanzler 935, 993, 1028, 1058) als Rreisgaugraf uns begegnet. Die Zeit
der Erwähnung empfiehlt ihn dazu, sowie der Umstand, dass wir in Landolt den wahren

Grossvater Bezelin's zu erkennen haben. Wir lassen diese Supposition aber hier für
einmal bei Seite da eine sichere (ienealogie des Zähringischen Geschlechts mit Gral

Bezelin aufhört. 1st der Thurgaugraf Landolt aber der wahre Grossvaler Bezelin's,
eine Annahme, die wohl Niemand zu verwerfen wagt, so fällt Guntram der Reiche.

(der Verurtheilte) aus der Reihe der Zähringer hinweg. Graf Guntram ist nicht Grossvater

Bezelin's.
Die Untersuchung empfängt indess von dem Thurgaugrafen Landolt aus noch

einigen Anhalt.
Landolt von 976, gest. 991, kann nicht, wie Fickler wollte (Berlhold d. Bärtige

S. 901, aus der Stammreibe der Zähringer entfernt werden. Er war, wie jetzt
feststeht, der Gemahl der Luitgarde von Nellenburg und ein Zeitgenosse Lanzelins, des

Sohnes von Guntram dem Reichen. Er stand in Beziehung zum Breisgau und war, wie

schon erwähnt, der Grossvater Bezelin's. Da dessen Gemahlin als Nellenburgerin als

Tochter des alten Thurgaugrafen Eberhard (957—971) erwiesen ist, so kann er selbst

'ficht der alten Nellenburgischen Linie angehören. Nach seinein Tode erhielt
wahrscheinlich sein Sohn, der Breisgaugraf l'irhtilo 990—995. den Comitat iin Thurgau.
Gisi hält ihn für den älteren Sohn Landolt's und der Liutgarde und Gemahl der Bertha
v<>n Büren, bezw. als patruus Eberhard's III. Unstreitig hat diese Vermulhung nach

sllen Umständen Anspruch auf volle Beachtung, da Liutgarde als Stainmniutter der
Zubringer meines Wissens jetzt allgemein anerkannt ist. Die Aufstellung des Grafen Birtilo
"der Berlhold von 990—995 als Sohn Landoll s und «patruus» Eberhard's III. ist frei-
fich, soweit ich sehe, kein urkundlich sicheres Ergebniss, allein ich linde,^dass
dieselbe die grossie Wahrscheinlichkeit für sich hat und mit derselben mehr geholfen ist.
als durch den bequemen Ausspruch einer blossen Verneinung oder mil den verwir-
''enden und keineswegs sicheren Ableitungen von Guntram dem Heiehen und seinem
Sohn Lanzelin. Endlich wird nicht zu verkennen sein, dass die Auffassung des

Thurgaugrafen Eberhard als eines Nellenhurgers und die Nachricht über Landolt's G'înahhn
a's Tochter des genannten Eberhard ganz evident auf die Stammeseinheit der Häuser

Zähringen und Nellenburg hinweisen. Freilich bleibt die Abkunft des Grafen Landolt
fi°ch zu ermitteln.

Herr Dr. W. Gisi, Marquard Herrgott folgend (S. 285, Anz. f. Schweiz. Gesch.

v°fi 1888), idenlificirl Lanzelin von Altenburg mit dem Thurgaugrafen Landolt von 976
u'id 981 und wäre demnach Landolt ein Sohn des wegen llochverralhs im Jahre 952

Verurlheilten Grafen Guntram1). Diese Ansicht, weil quellenmässig durchaus nicht belegt.
scliliessl eine andere nicht aus.

') Dr. VV. Gisi gebührt das Verdienst, über die Abkauft des Grafen einen uiiuiustösslichen
aehweis geleistet zu haben. Danach haben wir Guntram als dritten Solm des Nordgaugrafen
ugo II. von Egisheiin aufzufassen, dessen Lebensdauer nach E. Krüger (cf. Herkunft der Habsburger

ohrb. f. Schweiz. Gesch. von 18S8, S. 525) etwa zwischen die Jahre 915 und 975 fällt. Aus der
oüzahl von Urkunden, in denen ehemaliger Besitz Guntram s von Otto f. anderweitig vergeben wird,
?®ht hervor, dass Guntram in vielen Gauen begütert war. Die Güterentziehung erstreckte sich aber

°ufalis "ur auf seine Lehen und nicht auf sein Eigeugut. Dass Guntram einen Uomitat verwaltet
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Der zähringische Guntram - der Name entstand aus Guntraban Schlachtrabe

— gelangte nur dadurch in die Stammtafel dieses Geschlechts, weil man ihn in den
Actis Murens. als Ahnherrn der Habsburger vorfand und die beiden Häuser ohne
zureichenden Grund als Zweige ein- und desselben Baumes (wir gebrauchen absichtlich
Röpell's Worte) glaubte ansehen zu müssen. Von einem gemeinschaftlichen Stammhaus

weiss Albertus Argenlinensis nichts und selbst Neugart in seinem Episc. Const. I.

p. 251 slatuirt nur eine weibliche Verwandtschaft der beiden Geschlechter. Mir will
scheinen, die Birtilonen und Berlholde zweigen aus von Herzog Golefrid, von denen
die Baar schon im Anfang des 8. Jahrhunderts den Namen Berloldesbara erhielt.
Wahrscheinlich erhielt sie denselben von Bertold, dem alamannischen Herzog, der nach

Hcrmannus Contraclus mit Nebi um 724 regierte, und dessen Urenkelin die Königin llilde-
gardis war '). Mit den Grafen Udalrich, Hodporl und Perahlold, die noch in der
1. Hälfte des 9. Jahrhunderts lebten, entstellt dann allerdings eine genealogische Lücke
bis herab auf Graf Bczelin, und man wird umsonst versuchen, sie zu ergänzen, bezw. ihr
eine diplomatische Gewissheit zu verschallen.

Bis gelehrtere Forscher das Bichlige gefunden haben, hinterlege icli die Ansicht,
dass Lanzelin kaum etwas anderes sein kann als die ganz gewöhnliche Koseform von
Lanzo und dass die Namensform Lanzelin doch wohl auf ein jüngeres Geschlecht in der
Familie hinweist. Lanzelin setzt einen Lanzo voraus. Lanzo kann aber ebenso gut
aus Landfried als aus Landoll entstanden sein. Wurde z. B. aus Malfrid Malo oder Malzo,

jetzt Mall und Malz, und daraus wieder Malzilo, Melzel, so entstand auz Landfrid Lanzo,
jetzt Lanz und daraus Lanzilo, Lenzel, Lenz. Man muss zugeben, dass diese Gebilde
den Werth der Hypothese, wonach Lanzelin und Landolt ein und dieselbe Person
sein sollen, merklich beschränken.

Neben obigen genealogischen Erörterungen hat die Stelle unserer Urkunde von 1056,
nach welcher Graf Berllmld einen Mansus in der Villa «Wiesen» im Klelgau schenkte,
ein hohes Interesse. Die Angabe nölhigt uns anzuerkennen, dass in diesem Gau

Besitzungen zu den Zähringischen Gütern gehört haben. Hat die Bewidinuug der
Gruftkirche in Reichenau durch den Grafen Eberhard III. mit Gütern staltgefunden, die nicht
dem Geschlechte gehörten, sondern von dem Donator selbst erworben wurden, so wird
auch die Schenkung des Grafen Berlhold im Kletgau nicht als ursprünglicher Allodial-
besitz (Erbgut) betrachtet werden dürfen. In diesen Zeiten ist keines der
hervorragenden Geschlechter im Besitz eines arrondirlen Landstrichs. Die Güter, die bald

in diesem, bald in jenem Gau entweder durch Erbschaft, Tausch. Heirath oder Kauf
erworben wurden, behielt man und liess sie verwalten. Das Bestreben, seine
Besitzungen zusammenzulegen, entstand erst in späterer Zeil.

hatte, beweisen zwei Urkunden von t)ü8 und 962 (Mon. Germ. Dipl. Imp. et Reg. Tom. 1., N. 18t)
und 236), dagegen liisat sich nicht mehr ermitteln, welcher Gau seinen Amtsbezirk gebildet hat, und
wollen wir uns auf die 926 augeblich zu Rinsdorf bei Ottenburg ausgestellte Urkunde berufen,
um Guntram ids Brcisgaugral'en sicherzustellen, so genügt es, zu bemerken, dass dieselbe als ein

plumpes Machwerk erkannt ist, aus der nicht einmal mit voller Sicherheil hervorgeht, dass der darin
genannte „Guntram" zu den Goinites gehört (Krüger).

') Diesen Standpunkt vertritt aucli liofrath A. Schreiber.
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Dass «Wiessa in Cleccouve» nichl Wiechs, A. Engen, isf, da dieses nicht im
Kletgau, sondern auf der Grenze der Baar gegen den Hegau liegt, bedarf keiner
weiteren Erklärung.

«Wiessa. ist ein abgegangener klelgauischer Keldorl, der bei Linter-Italian
(Kanton Schaffhausen) lag. IJer Weiler «(Ober-) Wiesen« besteht heute noch. Es
befinden sich daselbst noch 4 Häuser, nördlich von dein blühenden Flecken Unlerhallau
in einer Mulde des dortigen Weinbergs, westlich von der Bergkirche St. Moritz. Jene
Parcelle war nach einer Millheilung, die ich Herrn Archivar Pfund verdanke, dein
Kloster Allerheiligen grundzinspflichtig gewesen und wurde die Last erst zu Anfang dieses
Jahrhunderts abgelöst.

Unter dein Ausdruck »Mansus« verstehen wir eine Besitzung, die aus einer oder
mehreren Huben (hoba) bestand und von Jemandem bewirlhschaftel wurde, der darauf
wohnte. Eine bestimmte Anzahl von Jochen (Jucharlen) bildete eine Hube. In
früheren Zeilen hatte der Mansus die Bedeutung eines vermessenen Grundstücks und war
"lit Loos einerlei. Zu einem Grundstück, «Mansus» oder Hube, gehörten gewöhnlich
Aecker, Wiese, Wald, Wasser, Weide und Wege. Die Grenzen oder Marken wurden
durch Zeichen an Bäumen angegeben. ') Die Wirlhschaftshöfe waren, wie noch jetzt

Gebirgsgegenden, son einander abgesondert, und wo mehrere in einem Bezirk lagen,
hildeteil sie eine «villa». Ein herrschaftlicher Hof liiess «curtis». Uefters werden «curtis«
"nd «villa» als völlig gleichbedeutend angewendet.

Ebenso wichtig und bisher viel zu weilig hervorgehoben ist, dass wir neben
diesem zähringischen Besitz im Kletgau bei beginnender Auflösung der Gauverfassung
mich die Grafen von Haigerloch (Zollern), die Nellenburger und die Habsburger
(.Schenkung Rudolfs von Habsburg, Radbots Bruder, son 1045/1050 an Ollinarsheim)
r'ngs um die beiden llallau in eigenem Besitz vorfinden.

An dieser Stelle sei mir gestattet, noch folgende Zusätze und Erläuterungen
anzubringen:

Dormuotinga ist Dormetingen, svürttemberg. 0. A. Rottsveil.
Der Gau Ratoltespuoch entspricht der alten Goldinesliunlare, im späteren Mittelster

der Grafschaft Sigmaringen.
Allensbach, bad. A. Konstanz, hatte svie Reichenau schon um diese Zeit (1056)

^ einbau.

Die Weinberge wurden durch Leibeigene gebaut. Es war schon herkömmlich,
a" den Weinhäusern Kränze auszuhängen. Wo der Weinstock blühte, da wurden auch
8"hon Nüsse, Kirschen, Pflaumen, Birnen und Aepfel gepflanzt.

In unserer Urkunde wird zum ersten Mal des Schlosses Nellenburg gedacht (juxta
Castelluni meuni Nellenburgl. Jch leite das Wort von dem ahd. nelln Kuppe, lal. vertex
ab. Wir haben für jede Art von Erhebung nur die Worte Berg und Hügel; dem allen
^rnianen war dies zu nichtssagend, denn die Höhe verstand sich bei dem Berg von
Se'bst. Die Form aber war sehr verschieden, und für jede dieser verschiedenen Formen
hätte die alte Sprache ihren besonderen Ausdruck : Brink, Bühel. Bürgel, First, Fluh,

') Der Begriff des Einschneiden* liegt noch in dem ahd. Ausdruck «luehus» — incisio arbo-
ruui) weit man die ürenzzeichen in die Rinde der Bäume einschnitt.



Halde, Hals, Haube, lliibel, Gebren, Giebel, Kamm, Kessel, Knie, Knorz, Kopf, Kuppe,
Liete, Nacken, Nase, Nelle, Nollen, Piatie, Rain, Rück, Staufen, Stein, Stirn, Stoss,

Wand, Wanne, von den bildlichen Bezeichnungen wie llundskopf, Hundsrück, Katzensleig
u. s. w. nicht zu reden.

Die Nellenburg liegt auf einem Hügel nordöstlich von Nenzingen im Hegau gegen
die Stadt Stockach.

Udalrich war Abt in der Reichenau von 1048—1060. Sein Vorgänger Bern oder
Berno wurde von Heinrich II. i. J. 1008 zum Abt gesetzt und regierte das Kloster bis 1048.
Kr war früher Mönch zu Prüm. Herimann gehörte der Reichenauer Yoglsfamilie an, l)
die in der Baar, im Breisgau und in Oberschwaben ausgedehnte Besitzungen hatte.
Landoll war ein Bruder desselben (Baiunann).

Da Kaiser Heinrich III. d. 5. Oktober 1056 starb, so muss unsere Urkunde jedenfalls

im Monat September schon bestanden haben, wenn sie nicht schon im Monat

August, am Jahrestag des Todes des Grafen Mangold ausgefertigt worden ist
(17. August).

Gestützt auf unsere bisherige Darstellung verzeichnen wir folgende Ergebnisse:
I. Der Aussteller der Urkunde von 1056 ist Graf Eberhard der Selige, der Stiller

des Klosters Allerheiligen zu Schaphausen, und Milvergaber ist Berthold 1. von
Zähringen (e. b.) mit Anwartschaft auf das Herzogthuni Schwaben, Herzog von Kärnthen,
Markgraf von Verona, abgesetzt 1073, gest. 1078 auf seiner Feste Liniburg am Kaiser-
sluhle.

II. Während des Kirchen- und Thronstreiles unter Heinrich IV. verloren die

Nellenburger die Grafschaft des Zürichgaues (1077/78). Ulrich von Lenzburg wird für
diese Zeil als Vogt des Fraunüinsters in Zürich bezeichnet.

III. Der im Kampfe mit Herzog Ernst II. im Jahre 1030 gefallene Graf Mane-

gold gehört dein Geschlechte der alten Nellenburger Grafen an und war ein Bruder
Graf Eberhards des Seligen und nicht ein Bruder des Vaters dieses Letzteren.

IV. Die Einsiedler Stiftung von 979 rührt nicht von Graf Ebbo. dem Vater Eberhards

des Seligen, her, sondern von dem alten Thurgaugrafen Eberhard, dem Schwiegervater

des Zähringer Thurgaugrafen Landoll (976—991).
V. Graf Ebbo ist nicht als Sohn, sondern als ein Enkel des alten Thurgaugrafen

Eberhard von 957 aufzufassen.

VI. Als «patruus* Eberhards des Seligen im Sinne von Vetter des Vaters kann
Graf Landoll nicht gelten, sondern es wird der Sohn desselben, der Breisgaugraf Ber-
thold oder Birtilo von 990—995 als solcher anzusehen sein.

VII. Graf Landoll (976—991) kann zeitlich nicht ein Bruder des Grafen Ebbo

sein und Graf Landoll kann daher auch nicht als Grossvater Herzog Bertholds I. c. b.

erklärt werden, sondern niuss als Grossvater des Grafen Bezelin, als Bertholds 1. Ur-

grossvaler anerkannt werden.

') Wer ein Kloster stiftete, verfügte gewöhnlich wegen des Vogts, und einzelne Vergabungen
wurden ot'l von dein Donator unter besondere Vögte gestellt, woher es kam, dass ein Kloster odei

Stift oft mehrere Vögle hatte, was zu mancherlei Unordnungen Anlass gab. lläulig wurde die Advokatie

erblich vorbehalten.
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VIII. Der Stifter des Frauenkloslers zu Sulzburg im Breisgau ist nicht Graf
Bezelin von Yillingen, sondern ein Priester Birhtilo, Bruder eines Gebehard (Gebizo),
letztere beide sind in der Geschlechlslafel der Zähringer einzureihen.

IX. Der Vater des Grafen Bezelin von Yillingen, der gesuchte Gemalil der Bertha
v'on Büren, ist wahrscheinlich jener Graf Birlilo (Berllndd), der als Sohn des Thorgaugrafen

Landoll in den Jahren 990 — 995 als Breisgaugraf uns begegnet.
X. Eine sichere Genealogie des Zähringischen Geschlechts hört mit Graf Bezelin

auf.

XI. Der Thurgaugraf Landoll kann nicht der Nellenburgischen Linie angehören,
da seine Gemahlin Liulgarde als eine Tochter des allen Thurgaugrafen Eberhard von
9ö7 erwiesen und dieser letztere als Stammvater der Nellenhurger anerkannt ist.

Liulgarde wird jetzt als Slaminmutler der Zähringer allgemein angenommen.
XII. Ist der Thurgaugraf Landoll der wahre Grossvaler Bezelins, worüber ein

Zweifel nicht mehr zu bestehen scheint, so lallt Guntram der Reiche, der i. J. 952
wegen Hochverraths verurlheill wurde, aus der Reihe der Zähringer hinweg. Zähringer
und Habsburger sind daher nicht eines Stammes.

Die Birlilonen und Berlholde, welche keine Besitzungen im Elsass hatten, zweigen
nicht von Guntram dem Reichen aus, sondern, wie ich annehme von Herzog Gotefrid,
yon denen die Baar schon im Anläng des 8. Jahrhunderts den Namen Berloldesbara
nrhiell.

XIII. Es lässl sich nicht mehr ermitteln, welcher Gau den Amtsbezirk
Guntrams des Reichen gebildet hat.

XIY. hu Kletgau gehörten Besitzungen zu'den zähringischen Gütern, die in
(Ober-) Wiesen, nördlich von dem blühenden Flecken Unlerhallau, lagen.

Luzern. Dr. Wanner.

7. Wer war der 1262 verstorbene Graf Rudolf von Rapperswil?

Lange Zeit galt es als feststehende, unbestrittene Thalsache, dass der seit 1212
nht seinen Brüdern Heinrich und Ulrich urkundlich handelnde Yogt Rudolf von Rap-
Perswil, welcher zwischen 28. August 1252 und 8. März 1233 Graf geworden war, eine
Ereiin Mechtild von Yaz zur Gattin halte, und am 26. Juli 1262 starb. Seiner Ehe
e'itsprangen eine Tochter Anna, welche, 1251 in einem Schreiben des Papstes Innozenz IY.
Kenannt, im Mai 1253 als Gattin Hartmann des jungem von Kiburg starb, ein 1259
'• Dec. genannter Knabe Vinzenz, welcher frühe, vor 10. Januar 1261, starb, eine 1261
6rwähnte Tochter Elisabeth, bis 1289 Gattin Ludwigs von Honberg, u. 1296 in zweiter
Ehe mit Rudolf von Ilabsburg-Laufenhurg vermählt. Nach Graf Rudolfs Tode gebar die
Erälin Mechtild noch einen Sohn, Rudolf den jüngern von Rapperswil, gestorben 15.
Januar 1285, und vermählte sich schon 1263 oder Anfang 1264 mit dem Landgrafen
v°n Oberschwaben, Hugo I. von Werdenberg, welcher Ehe ein Sohn, der bekannte
®ra' Hüglin der Einäugige von Werdenberg-IIeiligenberg entstammte. Bis Anfang der
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Achtziger Jahre hat Niemand, auch Kopp nicht, diese Darstellung beanstandet, obwohl
dieselbe in Bezug auf die Lebensalter der Beiheiligten zu sehr erheblichen Zweifeln
Anlass geben muss.

«Ein Rapperswiler Grabstein in Wurmsbach«, dessen Zeichnung Prof. Dr. IL

Hahn im Anzeiger für Schweiz. Alterlhumskunde von 1880, Tafel IX, veröffentlicht hat,

und welchen Prof. Dr. G. v. Wyss mit einer Erklärung begleitete, gab mit Anlass, bei

Besprechung der «Grabsteine in der Kapitelstube zu Wettingen« im Anzeiger vom
Januar 1882, S. 236 diesen Grabstein, welcher neben dem Schilde der Rapperswiler ein

solches inil drei Hifthörnern zeigt, wie sie die schwäbischen Grafen von Neuffen führten,
dein ältern Grafen Rudolf zuzuweisen und daran die Krage zu knüpfen: War Graf Rudolf

der ältere von Rapperswil etwa zweimal verheiralhel, in erster Ehe mit einer von
Neuffen, in zweiter Ehe mit Mechtild von Yaz?

Zwei Jahre später legte E. Krüger, sind, bist., im Anzeiger für schweizerische
Geschichte (1881, S. 293—308 und 1885, 402—409) seine Ansicht dar, dass Rudolf

(III.) von Rapperswil. nach einer Inschrift aus dem 16./17. Jahrhundert im Kreuzgange
zu Wettingen, am 25. Juni 1250 gestorben sei1) und neben seinem Bruder, Heinrich

von Rapperswil-Wandelberg, dem Stifter Wellingens, begraben liege. Ihn habe sein

Neffe Rudolf von Yaz. den Rudolf (III.) 1229 bei der Vergabung Bollingens an Rüti

(Mohr cod. dipl. 1. 203) seinen «nepos» und «heres« nennt, beerbt, und dieser sei der

1262 verstorbene Graf Rudolf (IV.). In erster Ehe sei er mit einer Unbekannten,
welcher Gräfin Anna von Kiburg entstammte, in zweiter Ehe mit Mechtild von Neuffen

verheiratet gewesen. Mechtild von Neuffen habe nach dem Tode des Gemahles sich

mit Graf Hugo I. von Werdenberg-flfeiligenberg verbunden, welcher seinerseits bereits
Wittwer einer von Yaz und Vater eines Sohnes, Hugo IL, gewesen sei.

Krüger übertrug diese Vernmlhungen auch in seine Abhandlung über die Grafen

von Werdenberg (Mitlh. z. valerl. Gesch. St. Gallen, 1887, S. 131 und 134 und 144

IT.), wo er indessen mit denselben etwas in's Gedränge kommt, und z. B. Seile

144, Anm. 1 die unhaltbare Ansicht aufstellt, dass die Besitzungen Hugo's II. von

Werdenberg in Dübendorf von seiner «Stief»-mutter Mechtild von Rapperswil an ihn
gekommen seien, wie wenn dieselbe keine eigenen Kinder gehabt hätte. Krüger kann

selbst die Bemerkung nicht unterdrücken, dass es auffällig sei, wenn Hugo 1305 Klara

von Honberg-Rapperswil, Tochter der Elisabeth von Rapperswil, seine Schwesterstochter

genannt und für dieselbe selbst die Ileimsteuer entrichtet habe. Die Sache wäre
auffällig, wenn man Krügers Ausführungen folgte, wonach die beiden gar nicht verwandt

waren, aber leicht erklärlich, wenn Klara's Grossmutter auch Hugo's rechte Mutler
war, und wenn die Aussteuer aus Yazischem Erbe erfolgte.

Ich konnte mich mit Krügers Auffassung niemals völlig befreunden, war aber
bisher nicht im Stande, bestimmte Gegenbeweise zu leisten. Heute ist es möglich,

') Wenn Kröger hiezu bemerkt : dass diese Angabe doch nur von dem bei Abfassung der
Inschrift noch vorhandenen Grabstein abgelesen zu werden brauchte, so sei hier auf die Abbildung
des fraglichen Steines im „Anzeiger f. Schweiz. Alterthumsk." 1881 Tafel XVI. (1 und 7) verwiesen,
wonach auf demselben einfach gestanden hat: Rudolfus comes de Haprehtswile. — Prof. Dr. R.
Rahn und ich selbst haben die Inschrift 1862 noch gesehen.
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Arstens urkundlich darzulegen, dass der (irai Hudolf von Rapperswil von vor und von
»ach 1250 immer der nämliche ist, womit die Hauptstütze für Krügers Beweisführung
•lahinfällt; ich kann auch zweitens an Hand einer alten Aufzeichnung feststellen, dass

der frühere Vogt, später (Iraf Itudolf von Rapperswil wirklich zweimal verheiralhel

war, ich glaube ferner drittens durch Yergleichungen zeigen zu können, dass Krögers
Annahme, es sei schon mit Rücksicht auf die Allersverhälln^se unmöglich, dass

Rudolf III., der zuerst 1210 erscheint, mit dem 1262 gestorbenen Rudolf identisch sein

kann, doch nicht ganz gerechtfertigt ist. — Und schliesslich kann an Hand einer
Urkunde von 1257 der Beweis geleistet werden, dass der damals lebende Graf wirklich
Sohn eines Vogtes Rudolf II. von Rapperswil gewesen ist.

Zum ersten Punkte ist zu bemerken, dass schon das Siegel Graf Rudolfs eher gegen
Krüger spricht, da Rudolf sich von 1233 an (Herrgott 11 1. 261) his 1261 innner des

gleichen Siegelstempels bediente, also in dieser Beziehung jedenfalls zwei verschiedene

Träger des Namens nicht unterschieden werden können. Dieses Rundsiegel von 51 m/m
Durchmesser zeigt den einfachen Schild mit den 3 Rosen und der Inschrift :

S. RVDOLFI. COMITIS I)' RAPREHTSWILARE.
Ganz entschieden gegen Krögers Voraussetzungen aber sprechen 2 Urkunden von 1248

"od 1253, welche bestimmt beweisen, dass in beiden Jahren ein und derselbe Edle
den Namen eines Grafen von Rapperswil führte.

In einem vom 9. Februar 1248 ausgestellten Schreiben des Papstes Innozenz IV.
a" den Churer Domherren HL v. Klingenberg, Rath der Grafen von Kiburg, wird diesem

gestattet, mit dem gebannten und dem Kaiser Friedrich II. anhangenden Grafen von
Rapperswil. «gener» des jüngern Grafen Hartmann zu verkehren.

Am 31. Mai 1253 (Herrgott S. 302) aber nennt Hartmann der jüngere von Ki-
b,irg bei der Jahrzeitstiflnng für seine verstorbene Gattin Anna den Grafen R. «socer

"oster de Rapertswiler. • — Da es keinem Zweifel unterliegt, dass in der päbstlichen
Urkunde der Schwiegervater irrthiimlich als Schwiegersohn Hartmann des jüngeren
^zeichnet ist, so ist die Vermuthnng Krögers über den 1250 erfolgten Tod des ersten
Rapperswiler Grafen hinfällig.

In BetretT des zweiten Punktes gibt eine Urkunde des Archives Wettingen mit
('en darauf bezüglichen Bemerkungen im Urbar von 1248 nicht unerwünschten Auf-
s,;hluss. Die Urkunde selbst ist vor 1232 ausgestellt, laut derselben verkaufte Rudolf
advocates de R.» Namens seiner Gattin den aus ihrer Morgengabe erkauften Hof zu
R"ri um 30 Mark Silber an Wetlingen. Das Urbar von 1248 sagt darüber, «de predio
111 Hori quod emimus ab uvore Rudolli Comilis de Raprehtwilere»; nachträglich ist zu

'"xore« beigefügt »priori». — Also von der ersten Frau des Grafen Rudolf, welche,
wie aus dem erst nachträglich eingefügten «priori» geschlossen werden darf, wohl erst
"ach 1248 verstorben ist, hat Wetlingen dieses Gut erworben, und es ergibt sich daraus
®"R Sicherheit, wie Krüger und ich annehmen zu müssen glaubten, dass der 1262
verdorbene Graf Rudolf wirklich zweimal verheiratet war, und ebenso mit hoher Wahr-

scheinlichkeit, dass derselbe von dein «advocatus» von vor 1232 nicht zu unterscheiden ist.

Was nun den dritten Punkt anbetrifft, die anscheinenden Unmöglichkeiten in der
^oilfolge, welche ja Krügers betreffende Arbeil hauptsächlich veranlassten, so stössl
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sich der genannte Forscher hauptsächlich an dem Umstände, dass der schon 1212 ur-
kundende Rudolf erst 1262 starb und dass seine Gattin ihm damals, noch sogar nach

seinem Tode einen Erben gebar. Es ist dies begreiflich, aber bei näherer Prüfung
sind die herkömmlichen Annahmen denn doch nicht so unerhört.

Vorerst nimmt Krüger an, dass der vielleicht 1210, vielleicht 1212 zum ersten Male

genannte Vogt Rudolf,von R. spätestens 1175 geboren sein müsse. Mit Unrecht, denn

es liegen urkundliche Reweise vor, dass verwaiste Sprossen edler Häuser schon mit
12 und 14 Jahren selbst Urkunden. So heisst es in einer Urkunde vom 28. Juni

1251 (Abtei Zürich Reilage 124) «und hau in gelobet und verbürget swenne mins

beinrichs sun von Tengen zwelfierig wirt, darna in dem iare sol ich frumen, daz er
sich des seibin gutis eigenschaft ze Ruti lidiclich entziehe.»

Am 14. Mai 1276 stellt Rudolf poslhumus von Rapperswil, geboren gegen Ende

1262, noch nicht 14 Jahre all, seine erste Urkunde aus und ist 1278 am Hofe König
Rudolfs zu Wien; es braucht also der 1210 und 1212 handelnde auch nicht viel älter

gewesen zu sein. Es dürfte übrigens unmöglich sein, zu bestimmen, wann der erste
Graf Rudolf zuerst urkundlich vorkommt, da sein Vater und er nicht auseinander zu

halten sind. Der Vater Rudolf 11. (Sohn des Vogts Rudolf I., welcher 8. Juli 1148

genannt ist, Gesch. Freund, Band 48, S. 212) hatte laut Urkunde vom 10. April 1185

einen Bruder Heinrich, der 1206 abgesetzte Abt Ulrich von Einsiedeln war wohl ebenfalls

ein Bruder, so dass die Urkunden bis 1217 eben so gut auf den Vater als auf den

Sohn bezogen werden können. Ja es ist durchaus nicht unmöglich, dass der Stifter
Weltingen's nicht der Bruder, sondern der Vatersbruder, «palruus,» Graf Rudolfs war,
was die verderbte Inschrift im Kreuzgango Weltingen's in's Gegentheil verkehrt
haben mag.

Krüger glaubt aus der Urkunde von 1229 (Mohr I, 203) zu ersehen, dass Rudolf

von Vaz 1229 oder kurz vorher von seinem kinderlosen Oheini Rudolf (III.) von

Rapperswil als Erbe an Sohnes Statt angenommen worden sei, von da an bei ihm

gelebt habe und ihm als Graf von Rapperswil gefolgt sei. — Sofern man nicht
annehmen will, dass dieser Fall schon um 1230 eingetreten sei, so wäre es denn doch

unerklärlich, warum in den Urkunden von 1232 bis 1244 dieser Nefl'e und Erbe
niemals neben dem Onkel und dessen zahlreich genannten Dienslleuten erscheint.
Ebenso erscheint es unwahrscheinlich, wenn die Abte von St. Gallen und Einsiedeln
1250 bei Ausslerben des Mannesstammes der Rapperswiler ohne weiteres die Manneslehen

des Hauses einem Nachkommen der weiblichen Seite überlassen hätten. Ob ferner
der römische Begriff der Adoption überhaupt in unsern Gegenden Geltung hatte, ist

fraglich; im fränkischen Recht soll er nach Ducange allerdings frühe Eingang gefunden
haben. Der Ausdruck der Urkunde von 1229 lässt sich indessen ganz einfach und

natürlich erklären. Der noch unverheiratete Rudolf von Rapperswil bestätigt in der
Urkunde seine Schenkung Bollingens an Riiti, damit dieselbe «von keinem seiner Erben»

später angegriffen werden könne. Einer dieser mehreren Erben, sein Neffe, ist
anwesend, und wird deshalb als solcher als «nepos et haeres» bezeichnet. Diethelm von

Toggenburg wird nicht so genannt, da er in eigener Urkunde gleichzeitig auch Namens

seiner Frau und Kinder auf alle Ansprüche und Antheil an Bollingen verzichtete.
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Wenn Gr;if Rudolf von Rapperswil bei der zweiten Heirat im Jahre 1257 wirklich
schon im Alter von vielleicht 62—65 Jahren gestanden haben sollte, so ist es doch
nicht so unerhört, dass aus dieser Ehe noch Kinder hervorgingen; der bekannte Forscher
Joseph von Lassberg heiratete z. B. ebenfalls im 65slen Jahre zum zweiten Male, und
wurde als 66jährig noch Vater von Zwillingen ').

Wenn schliesslich Kröger glaubt, Rudolf II. von Werdenberg-Heiligenberg müsse
Sohn aus einer ersten Ehe des Grafen Hugo 1. gewesen sein, da er, als Sohn Mech-

tild's, erst Ende 1263 oder 1264 hätte geboren sein können, und dass er doch nicht
1281 hätte selbständig handeln und im gleichen Jahre als 17jährig sich verheiraten
können, so übersieht er, dass der Stiefbruder Rudolf III. von Rapperswil ebenso schon
als 14jährig selbständig urkundet. Was die frühe Vermählung anbetrifft, so ist dies
nichts Ungewöhnliches; noch im XV. Jahrhundert verheiratete sich der Ende September
1454 geborne Chronist Gerold Edlibach am 21. Januar 1572, also im Alter von 17
Jahren und 4 Monaten. Hie Thalsache aber, dass Hugo II., der Neffe Walther's V. von
laz, am 11. Februar 1295 sich Bruder der Elisabeth von Rapperswil nennt und deren
Kinder Vogt ist, sowie dass er 1305, 29. Juli seine Schweslertochler Clara von Dönberg

bei ihrer Verheiratung aussteuert, beweist doch, dass er nicht bloss mit Elisabeth
'lurch die Heirath der Ellern «zusammengebracht», sondern leiblicher Bruder derselben
war. Dann muss aber auch die gemeinsame Mutter Mechlild von Vaz geheissen haben.
Ha Vogt Rudolf von Rapperswil 1229 einen R. de Vaz seinen Neffen nennt, letzterer
wahrscheinlich, aber nicht gewiss, Rudolf, der Bruder Walther's V. von Vaz war, so

kälte nun allerdings der Graf int Jahr 1257 seine eigene Grossnichte geheiratet, was
zwar mittelst Dispens auch möglich war. — Übrigens sind die bezüglichen
Verhältnisse nicht ganz klar, und diese Verwandtschaften noch näher zu prüfen.

Ein zwingender Beweis dafür, dass der von Krüger für einen Vaz gehaltene Rap-
Perswiler dem ächten alten Mannesstamme angehört, dürfte in Folgendem gefunden sein:

Am 17. März 1257 stiftet Graf Rudolf von Rapperswil Jahrzeiten zu St. Gallen
f,ir sich und seinen Vater. Bezüglich des*- Letzteren heisst es: Item in anniversario
Patris sui, qui occurrit in festo S. Conradi (26. November) agent conunemoralionem
ejusdem et aliorum parenlum suorum (Herrgott II. S. 332). — Das Jahrzeitbuch (liber
v'ihe) von Einsiedeln enthielt nach Tschudi's Auszügen (G. v. Wyss, «Anliquitates Ein-
s'dlenses» im Jahrbuch für Schweiz. Gesch. X. 350) gegen Ende November folgenden
Eintrag: Rudolfus advocatus de Rapreswile dedit vineam herlegi. — In dem Verzeichnis

der Dolationes (ebendas. S. 357) tindet sich dann folgende Angabe: In vigilia S.

Eatharinai (24. November) dantur 4 solidi pro piscibus et propinatura puri vini de

anniversario anliqui comitis (soll wohl heissen «advocati»?) de Rapreswile et hoc de curte
Üiti (hei Tuggen). Ferner: In vigilia S. Nicolai (5. December) cuslos dat 4 solidos de

Ii et propinaluram puri vini istius terra;, quod debet redire ad anniversarium comitis
'ta Rapreswile. — Obwohl die Tage, 26. November und 24. November, sich nicht genau
'tacken, so ist doch anzunehmen, dass die Urkunde von 1257 und die Einträge in die
^"dlenbiicher von Einsiedeln sich auf den gleichen Edeln beziehen, und dass somit

') Und erst der bck unnte, noch lebende Lessepst



Graf Rudolf von Rapperswil Sohn eines Vogts Rudolf von Rapperswil gewesen ist. Dass

die Angaben über den Todestag um etwas schwanken, kommt öfters vor, (so gerade

bei Graf Rudolf, der nach dem Jahrzeitbuch von Wettingen VI Kai. Augusti, nach

demjenigen von Wurmsbach V Kai. Augusti starb) vielleicht ist auch in Einsiedein der

beiden Festlage vom 25. und 26. November wegen die Jahrzeit um 2 Tage zuriickverlegl

worden; das zweite Datum 5. December stimmt ja auch mit der Octav nicht völlig
überein.

Die Verhältnisse des ersten Grafen Rudolf von Rapperswil wären demnach folgende :

Geboren um die Wende des 12ten Jahrhunderts (vielleicht schon zwischen 1290 und

1296), erscheint der jüngere Vogt Rudolf III. von Rapperswil urkundlich möglicherweise

schon 1212, vielleicht aber auch erst 1229. Er erbaut die Stadl Rapperswil (wie aus

der Urkunde vom 8. März 1233 (Zürcher Urkundenbuch S. 356 Nr. 481) geschlossen

werden darf, verheiratet sich vor 1233 mit einer Ungenannten, nach dem Grabstein

in Wurmsbach wohl einer von Neuffen, und wird zwischen 28. August 1232 und 8.

März 1233 Graf. Um 1248 vermählt sich seine Tochter Anna mit Hartmann d. j.
von Kiburg, dieselbe stirbt aber schon 1253. Mit seiner ersten Frau und seiner

Tochter war er vor 1251 Stifter des Prämonstralenserinnenklöslerchens Bollingen,
welches 1267 in Wurmsbach aufging. — Um 1257 verheiratet sich der verwiltwete

und kinderlose Mann, vielleicht ein angehender Sechziger, vielleicht ein rüstiger
Fünfziger, mit Mechlild von Vaz. Am 7. December 1259 stiftet er für sich, seine Gattin

und sein Söhnchen Vincenz, welches aber schon im Jahre 1260 wieder starb, das Gi-

slerzienserklöslerchen Wurmsbach. Er nimmt noch 1261 mit dem Abt von St. Gallen

an der Fehde gegen die Stadl Strassburg Iheil und stirbt im Alter von 66—70 Jahren

am 27. Juli 1262 mit Hinterlassung eines Töchlerchens Elisabeth. Nach dem Tode

wird ihm noch ein Erbe, der jüngere Graf Rudolf IV., geboren, welcher 1283 starb.

Die Wittwe Mechlild von Vaz, Schwester Wallhers V. von Vaz, verheiratet sich

vor 1264 mit Hugo I. von Werdenberg-Heiligenberg. Dieser Ehe enlspriessl wenigstens

ein Sohn, Hugo II., wohl 1264 geboren, und vielleicht noch eine um 1275 gebome

Tochter, Sophia von Werdenberg. Kloslerfrau im Olenbach zu Zürich (Zürcher Taschenbuch

für 1889 S. 233 und 234k Hugo II. von Werdenberg verheiratet sich schon im

Alter von 17 Jahren.

Was nun den Grabstein in Wurmsbach anbetrifft, welcher das Wappen des Grafen

und seiner ersten Gemahlin aufweist, während das Kloster unter Mitwirkung der zweiten

Gallin gestiftet wurde, so darf zur Erklärung wohl darauf hingewiesen werden, dass

die Erslere Mitstifterin des schon 1267 mit Wurmsbach vereinigten Prämonstralenser

Klösterchens Bollingen war, ihre Gebeine also wohl mit nach Wurmsbach übertragen

wurden, dass Mechlild von Vaz aber ohne Zweifel zur Seile des Landgrafen Hugo von

Werdenberg bestaltet ist.

Zürich. Januar 1890. X.-W.
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8. Zur Biographie Jörg's uf der Flüe.

Eine einlässliche Biographie des gewaltigen Demagogen Jörg uff der Flüe, der in
der Geschichte des Freistaates Wallis wie des Herzogthums Mailand eine so

hervorragende Rolle spielte, fehlt immer noch. Durch die Erforschung der mailändischen
und schweizerischen Archive sind in neuester Zeit äusserst wichtige Bausteine zur
Geschichte dieses Agitators zu Tage gefördert worden, welche die Nachrichten in den

eidgenössischen Abschieden, in den Chroniken von Valerius Anshelm, Diebold

Schilling u. a. vielfach ergänzen. Wir theilen hier aus dem Luzerner Archiv (Allgem.
Abschiede D, fol. 1—7) über einen der dunkelsten Punkte in Jörg uf der Fliie's Leben,
über dessen Werbung für Mailand im Jahre 1500, einige Documente mit, welche uns

zeigen, wie die Sölduerführer ihre Truppen aufzubringen wussten. Die damals ganz
französisch gesinnte Regierung von Luzern liess Jörg uf der Flüe wegen dieser Werbung
auf luzernerisehem Gebiete verhaften. Jörg aber entkam aus der Gefangenschaft im

Wirthshaus zur Krone, wohin man ihn. gegen Erlegung einer Kaution von 4000
Gulden aus dem Kerker inslradirt hatte (Rathsprotokoll IX, fol. Ill c, Schilling's
Chronik fol. 156) nach Zürich. Wie später in Freiburg, kam es 1500 auch in Luzern
hei uf der Fliie's Flucht zu einem Volksauflaufe, aber Schullheiss Russ, den man als

Begünstiger des Flüchtlings bezeichnet hatte, war glücklicher als der Freiburger
Schultheiss Arsent, der wegen seiner Hilfeleistung mit dem Schwerte gerichtet wurde,
während der ränkevolle Junker Jörg entkam und erst 1527 in Vivis starb, nachdem

er, gleich den von ihm gestürzten Bischöfen Jost von Sil inen und Matthäus Schinner,
ües Landes verwiesen worden war.

1) Ich Hans Bulsch vermag iiic (800) kneclit vnd beger dahy alle empter zu

besetzen, wie dann kriegs Recht ist, vnd beger auch dahy, wan ein guter edelman kum
zu mir oder sust ein guter gesell, das Ich Im habe gewall doppel sold zuzesagen,
üarumb ich auch die knecht dosier bass mag hin weg bringen, bis an vi sold.

2) Min willig dienst vcli zu[vor] ; lieber Her, ist min gnediger Herr von Meiland

Unecht noturflig, so vermaint diser gesell iic (200) oder iii° (800) vfzubringen, vnd
ich gib Im glouben, das er vmb vns lind gut knecht, vnd ich bill als minen Hern Im
ze helfen als bald als eiin andren. Darum, lieber Herr, kan ich dem liuss Meilandt
v"d vidi in den vnd in anderm dienen, wil ich willig sin. Damit sy gott mit vch vnd
Vllss allen. Geben zu Schafhusen, vif menlag nach sant Benedict tag mvc (1500)

üwer williger
Mang Tonsug.

An min Hern Jörg von der Flü

jn sin Hand.

3) Min willig dienst zu vor, lieher Herr Jorg. Der zoyger diss briefs haut mich

^betten üch ze schrihen, Ir wollen Im beuolchen haben, als er vch sagen wird. Denn
üie knecht wirdet er minem bruder füren gen Lamparten. Darumb von minen wegen
Wullen In ouch beuolchen haben. Wil ich verdienen. Geben zu Zürich vff den xxviiii
,a8 merlzen 1500

vwer williger
M. Conslantz Keller.
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An min liehen Hern Jörgen vlT der Pili.

4) Min frünllich grus vnd willigen Dienst. Lieber lier, der Höplinan Osswak

von Rotz. Ich lan vch wiissen, wie den sich gen hat, das vnder miner Hern vor

Bern knecht ser anweg sind, besonders so hat der Schultheis von Tun vfbrocher

allerly lüten, by iiic (300) vnd ziel zum kling von Franekrieh. Nun sond Ir wiissen

das die Rechten kalzbalger noch jm land sind, vnd Hans Spar vnd Antonio Sleiffelei

vnd ich hand vfenthalten vlT die vc (500) knecht, rechter knaben die zum schimp

gut sind vff üwer siten. Wann Ir gespüren von etlichen vnsern Herrn von Bern vi'

die siten lust. Das mögen Ir vol verslan, das wir dry ein gut willen zu vch band vnt

zum herlzogen vnd han verneinen, das Jörg vlT der Flu sy gesin zu \ nderwalden, vnt
hab eim jetlichen knecht holten zwifalten sold. Wenn der frantzos hütet ser gell vnc

muslrel nienian vss. Aber was ich vch zu sagen, wil ich vch Redlich hallen ; so fei

ist es üwer will vnd beger, so lugenl angenlz vnd schicken! Antonio Scheifleler (sie) vnt

mir gell, das wir den knechten mögen gen. Dann wann das nil geschech, so fallem

sy anweg vlT die andren siten. Darumb so lugenl vnd enbietent vus dryen gantz üwet

meinung vnd verslanlz bass dann ich vchs geschrieben kan, vnd enbieten mir, wei

vns das gell geh, damit ich die knecht mug vfbringen. Dann wo das gelt mir ni

kein, so wurden sy ein andren weg zien. Vnd lassen mich von stund an ein anlwur

wüssen by disem holten. Nit ine den got sy mit vns allen. Geben vlT samstag voi

mitfaslen Im XV c. Andres Zender von Dun.

Dem Ersamen vnd fronten Osswald von Rotz, landlman zu vnderwalden,

Minein besundern guten friindl vnd gönner.

5) (An) Hans Butsch.

Virich Ebersperg von Rapperschwil beger, das Ir mich erlich halten; denn id
wil vch ein Redliche Rott knecht bringen, vnd beger vnder X knechten ein doppe

sold vnd gewalt, oucli etlichen die da ryten oucli ein guten sold ze verheissen ; oucl

beger ich gewalt ze han V oder VI oucli Doppelsold ze gen, das ich sy inog mil mil

bringen.
6) Min frünllich gruss zuvor, lieber Junkher Jorg. Als Ir mit mir verlassei

hand zu Zürich in des propsls hus, dein bin ich trülich vnd ernstlich nachgangen. vn<

daruf fünfzig gulden enllechnet, nach iiwenn willen vnd enlpfelch, vnd den knechlei

ze geben -, darüber bin ich wider gen Zürich kommen, vnd hab üwern worlen ge

glöpt. Hand mich min Hern von Zürich gefangen, vnd in den Wellenberg gleit vnt

mich gestraft am mini lib vnd am uiiin gut. Darum, min Jiinekher Jorg, so bill ici

vch flisslich darumb, das ir mich nil lassen, vnd mir süllich gell schicken, ob ich ni

selb zu vch kern. Dann es wurd mir susl erst übel gan. Darumb helfen!, das üwern

Hern kein geschrey nach gang. Nit mer etc.

Höplman Blank

vss Sanganser landt.

Dem edlen vnd veslen Junckher Jörgen von der Flü,
Minem lieben Junckhern.

7) Hein Junker A(l)brechl von Landenberg zur allien Klingen hall begert dri

pfärt vnd zwen trabanlen vif jecklichs zechen rinisch gulden. Dessglichen lloptmau

sold. Doch sol er vnder zwey hundert knechten nil bringen.
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Ileiu vss der zall sol aiau im lazen zechen zwifalt soldner. Eia luliner, sribcr,
Weibel, fury, kaplon, pliffer, truiumenslaclier zwifachen sold.

8) Item Juncker Heinrich von Helinslorf isl vffgnon mil einem pferl vnd zwey
trabanlen.

9) Ich Junker1) Jorg von Flu von Wallis vergich, das ich in namen des durchlücli-
Hgen Kirsten vnd Her etc. Herzog in Meiland dem bescheidnen Heinrich Lütold von
Hochdorf han nachgelassen, so fer vnd das nüt wider Sin Hern vnd obren ist, das er
sol vnd mag ein Höptman sin, wen er zweyhunderl guter knechten had vnd mag elly
e'iipter besezen. Darzu so lan ich im nach X Doppel Sold, es sig vier Heimlichen, vnd
die andren Hern vnd gsellen nach dem besten vnd nach gestall zu ornen, als lang ers
an knechten mag han ; vnd sünd gan Eschenlall zien vnd gan Tum vnd wen sy gan
ru.n körnend, so s >1 man eim gelten ein guldin für das inhyzien, vnd darfür hin den
sold eim söldner, der nüt den ein sold had, fünflhalben Hinsehen guldin in gold oder
der glichen werschafft vnd wen sy gen Tum körnend, so ist Ir sold angangen, vff den

ersten tag, so sy dar kommend, eim Jetlichen; wen Ira ein Hot mag sin, den sol Ir
sold angangen sin, wer joch, das mans nüt angenz moslrety etc. Datum ze Sarnen
vff Samstag nach mitan inerzen etc. 1500.

Dalum zu Vnderwalden XXI. marey 1500.
Jus. super saxo.

(Das Siegel ist aufgedrückt.)
10) Jost vif der Mur Ve (500) knechl.

Schwitz vogl Jost IIIe kneclit.
Virich Ebersperg de Rapperschwil IIe kneclit.
Heini Lütold von Hochdorf IIe kneclit.
Wissenbach von Vnlerwalden IIe kneclit.

Erny Winckelried IIe kneclit.
11) Item ich Jost vif der Mur, Amiliane \ff der Mur sun, von Schwitz, bekenn,

das ich in namen von ltiinen kneclit von Schwitz entpfangen han von Junckher Jerg
vlf der Flü CL Duggalen am leisten tag meiTzen jm vc Jar.

Item dedi eodem die vogl Jost von Schwitz lx Ducalen.

Horn dedi Arnoldo Winckelried cta ducaten.

Dr. Th. von Liebenau.

9. Gedicht auf Kaiser Friedrich III.

Iii Rennward Cysal's Collectanea M, 113, Hand H, fol. 15 (Handschrift der Sladt-
bibliolhek Luzern) lindet sich folgende Aufzeichnung :

«Vif absterben beider Römischen keisern Sigismundi vnd Alberti ward zum
Römischen könig erwölt Fridericus 3. anno 1410. Dem hand die synen disen Lobsprucli
Seniachl ; sind all dry Herzogeil zu Österrych gewesen.

') Voir gleichzeitiger Hand durchgestrichen.
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Sigismundus obiit mortem, capil (liinc) Austria sorlem,
Albertum dans magnificum, perdit inox Vngarus ilium.
Fridericus hinc eligilur, non poscens, valde rogatur.
Tunc Electores praestare iuvamina iurant.
Fridericus sua vult jura. Yenit hinc discensio dura.

Namque neganl Switi, vim dantes illico lili.
Fridericus tunc magnates implorât et Imperiales,
Vt subdant gentes Schwylorum valde rebelles.
Tunc hij quod iurant, noil presidium dare curant.
Linquitur hinc iuslus, et adherent imperiales.
Clam Schwylis orbes armorum munera dantes.
Non curant Regem, non curant frangere legem,
Hijs quod conlinget evenlus post bene pinget,
Justus salvus erit, iniuslus turpe peribil.

Ist der poetische Gehalt dieses Gedichtes auch kaum in Betracht zu ziehen, so

ist dagegen die offenbar "von einem Zeilgenossen herrührende Anklage über die Unler-
stützungsart der Schweizer von Seite der Deutschen im Kampfe gegen Oesterreich
sehr beachtenswerth. Leider hat Cysat verschwiegen, wo er dieses Gedicht gefunden.

Dr. Th. v. Liebenau.

10. Nachtrag zu der von Herrn Dr. Golther veröffentlichten

Reimchronik über den Schwabenkrieg.
Im Anzeiger für schweizerische Gesehichle 1890 No. 1 hat 11. Dr. Golther aus

einer Handschrift der Münchener Staats-Bibliothek (Clin. 14,053 fol.) eine bisher
unbekannte Keimchronik über den Schwabenkrieg veröffentlicht, welche von einem ösl-
reichischen Theilnehmer des Kampfes herrührt. Schwerlich wird jemand an dieser
dankenswerthen Veröffentlichung ein gleich grosses Interesse genommen haben wie der
Unterzeichnete. Denn dadurch wurde eine Yermulhung, die vor mehreren Jahren
gewagt ward, schlagend bestätigt. In dem Sainmelbande «Historische Aufsätze dem
Andenken un Georg Waitz gewidmet (Hannover, Halin'sche Buchhandlung 1886) habe ich
S. 491 — 503 über eine muthmassliclie Quelle von Sebastian Franck's Chronica der Teut-
sclien und die Sage vom Herkommen der Schweizer gehandelt. Den Anlass dazu bot
die Stelle in Franck's Chronica der Teulschen, Blatt CCXXXII1'—GCXXX1Y1'. Daselbst

giebt Franck eine ziemlich verwirrte Schilderung des Schwabenkrieges mit Berufung
auf einen «Österreicher so sich Henrich von ßechwind s/iötlicli nennet und Anno
tausenlvierhundert neunundneuntzig zur Zeit kayser Maximilian's geschrieben hat. »

Während man diesen Henrich von Bechwind unter den öslreicliischen Chronisten
suchte, unternahm ich den Nachweis, dass hier eine gereimte Zeitung Franck's Vorlagt
gebildet habe. Es kann nunmehr kein Zweifel darüber bestehen. Beim ersten Blickt
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sieht man, dass die in München von Herrn Dr. Gollher aufgefundene Reimchronik diese

Quelle Franck's gewesen ist. Ich wies in dem angeführten Aufsatze darauf hin, dass

gewisse Wendungen bei Franck, wie «Stilzling das stoltz dorff», «die besten Knaben»,

•der stier zu Uri lietl gern zu Hall aus der sallzpfannen geleckt», ein Vergleich des

kaiserlichen Adlers mit der Krähe, den poetischen Ursprung verratlien. Eben diese

Ausdrücke linden sich sämmtlich in der Reimclironik wieder (Vers 114, 424, 497,

345). Ich versuchte nach den bei Franck hie und da hervortretenden Reimen einige

Strophen zu rekonslruiren, und wenn ich auch nicht immer genau den Wortlaut des

«un aufgefundenen Gedichtes traf, wird ein Vergleich doch lehren, dass die Vermutung

mitunter nicht allzuweit hinter der Wahrheit zurückblieb. Z. B.

Konjektur. Reimclironik.

frettigau, Monlefan, woll auch der 38. Montefan1) wolt auch der Schweitzer

Schweitzer sein, sein,
Und zollen bis an die Etsch hinein. Mit gwalt zugens an die Etsch hinein.

fielen die Schweitzer also herauss,

Yerhergten und verbrenneten manches

schönes haus.

73. Uber die letz zugen sie heraus,
Verbranten da meng schönes liauss.

Biss über S. Lutzis steig hinein,
Bar vil ertruncken in dem Rein.

77. Biss über sant Lutijs Staig hinein
Gar vill sind ertruncken in dem Rein.

Bie andern so entrannen, 89. Deren sind auch vill entrunnen,
Haben mit flihen den Scharlach gewonnen. Die selben band den Scharlach gwunnen.

Ba machten die Schweitzer all zugleich
Bot creulz an sieh, als weren sie Öster¬

reich.

291 (vgl. 93) Rote creulz trugen sie all

gleich,
Eben als sie weren Osterreich.

Mit grossem raub, hab und gut on zal,
2u Mals, Glums und überal.

451. Und vill ander hab und gut one zal

Zu Glums, Mals und sunst uberall.

Sebastian Franck hat sich, wie man bei genauer Prüfung des Textes erkennen

wird, trotz mancher Verkürzungen sehr enge an seine poetische Vorlage angeschlossen.
Bocli linden sich zwei Abweichungen, die sich als Bereicherungen seiner Version,
verglichen mit der des Münchener Ms., darstellen. Einmal fehlt hier jene ganze höchst

'«erkwiirdige Stelle, in der auf die Abstammung der Schweizer von den Schweden

Bezug genommen wird. «Henrich von Bechwind» hat zu Folge des Berichtes Sebastian

Franck's in der Einleitung seines Gedichtes diese Frage durch Einfügung eines

«euen Motives — Ermordung der Freunde, Bedrohung des königlichen Herrn von
Schweden — wesentlich umgestaltet, und eben dies gab mir zu dem zweiten Theile

M So isl statt des Hrn. Dr. Gollher unerklärlichen Montesan zu lesen. Das anstüssige heisch,
y»ers 137 (hidet sieh auch bei S. Franck als Heysch wieder.
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meiner Abhandlung Anlass. Aber auch der Name «Henrich von Bechwiud», den
Franck doch wohl nur seiner poetischen Vorlage selbst entnehmen konnte, fehlt in dem

Münchener Ms. Meiner früher begründeten Auffassung nach handelt es sich hier nicht
um einen echten Namen, sondern nur um eine Dichterbezeichnung, analog sonst
bekannten wie «Pochsfleisch», «Hanseken sonder Gheld» u. s. w. Und zwar hatte sich
der ostreichische Reimchronist nach Franck «spötlich», d. h. doch zum Spotte der
Schweizer, «Bechwind» (man denke an den Zusammenhang von Pech, Schwefel, Hölle)
genannt1). Nimmt man dazu, dass das Gedicht in der Münchener Iis. gleichsam mit
der Tliüre in's Haus fallt, indem es ohne jede Einleitung beginnt: «Yill ursach haben

gemacht den Krieg», so wird man sich der Vermutung nicht enthalten können, dass

hier ein Stück fehle. Möchte es gelingen, die Reimchronik, deren Benutzung durch
Franck nunmehr feststeht, in vollständiger Fassung zu entdecken.

Zürich, 20. Dec. 1889. A Ifred Stern.

11. Nachträge zu den historischen Volksliedern und Sprüchen aus
der Schweiz.

5. Spottlied gegen die Eidgenossen.
1473 wurde von den eidgenössischen Orlen ein Prozess gegen Jos! von Bregenz

eingeleitet, der Spottlieder gegen die Eidgenossen gesungen hatte. Heini .lud

bezeugte: Jost habe in Kläven gesungen, «wie die Schwitzer under die kii lügend und

die tutlen sugend, und griflend in an die schwenz, und machlend kind by den ktien,
die giengend mit den kelberen zum Tanz.»

Heini Hold von Einsiedeln hörte dieses Lied auch von andern in Kläven singen.
Vor dem Gericht in Basel bezeugt llänsli Bernyss, dieses Lied sei in Kläven «in

Corwyse» schon nach dem Waldshuterkriege (1408) gesungen worden.
Sigmund l.andryss hingegen hörte das Lied erst vor etwa 2 Jahren.
6. Für sein Murlenlied erhielt Veit Weber vom Rathe von Freiburg 100 Sols

«pour un habit». Ochsenbein: Urkunden 654.
7. 1486, Sabalo vor Maria Magdalena, zahlt der Umgeldner von Luzern «einem

frömden Sprecher, heissl der von Zuchten um ein schilt» 3'/« Gulden; am Sanistag
nach Plingsten «eim geugler von Glarus» '/s Gl.

8. 1487 sangen Frauen in Zürich ein Lied, worin es hiess:
Wäre Waldmann Hauptmann gsyn,
So wär die Biit der G'sellen gsyn.

Darauf bemerkte Meyenberg von Zug: Ihr singt unrecht.
Wäre Waldmann Hauptmann worden,
So wär die Büt verstolen worden.

Füsslin: Waldmann p. 120.

') S. Grimm, s. v. «bech» W. Müller's Mittelhochdeutsches Wörterbuch I, 96. Lexer : Mittel
hochdeutsches Wörterbuch I, 137.
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9. Schon 1489 brachte Johann Gensbeyn von seiner Wallfahrt nach Einsiedeln
das Lied von Hans Waldeinann« (Liliencron II, 271) nach Limburg heim.

Neues Archiv der Gesellschaft für ältere deutsche Geschichte VII, 577.
10. Um das Jahr 1500 erschien ein «Spruch von den Schweizern», worin es

u- a. heisst :

Des gleichen sind sie auf ein Zeit
an unsrem römischen Künig genant
flüchtig worden im Niderland
und vor im auss dem veld gezogen.

Liliencron II, 429. Diese Strophe enthält eine Anspielung auf den Söldnerführer
Hans Etterlin von Bern (Brugg), der 1492 mit 600 Mann aus Heiines, wo er im Solde
K. Maximilians stand, durch doppelten Sold K. Karl's VIII. bewogen, heimzog. — J. v.
Müller V, 1,436. Fugger: Spiegel der Ehren 1049. Anshelm II, 73 (u. A.).

11. 1525 sang man ein Spottgedicht auf die Schweizer wegen der projeklirlen
Einsetzung Herzog Ulrichs von Würlemberg in das Herzoglhum nach der Melodie :

G armer Judas. Heid: Herzog Ulrich II, 209, Note 58.

12. Unter dem 16. Februar 1541 wird Bürgermeister Ziegler von Schaffhausen

beauftragt, das von den llegauern auf die Eidgenossen gemachte Lied auszukundschaften.

Chronik von Schaafhausen 1844, 178.

13. 1561 wird in Zug verboten, das Lied auf die Niederlage der Eidgenossen zu

Haliano (1557) zu singen. Stadlin : Gesch. v. Zug IV, 405, Note 428.

14. Instruktion für die luzernischen Tagsatzungsgesandlen vom 14. Juni 1581.

lr söllenl uch mit den übrigen Gesandten von den 7 Calliolisehen Orlen under-
reden und beratschlagen, was zu lliund von wegen des Irulzlichen lieds,
So sydt der jüngsten Badischen Tagleislung von wegen der Handlung mit denen von
Hern, zu Bern gedieht und in truck ussgangen.

Dieses Lied scheint nicht mehr vorzuliegen. Vgl. L. Tobl.er : Schweizerische
^olkkslieder I, XLVII.

15. Als das Theatrum Europaeuin 1635 in Frankfurt erschien, war das Lied auf
den Feldzug der Berner nach Bünden und den Tod Wolfgangs von Mülinen iiu Treffen
2,1 Tirano (1620) noch nicht verklungen.

16. Kein Geringerer als Georg Jenatsch ist nach dem Zeugnisse B. Anhorn's der Autor
des Spottgedichtes auf Oberst Beroldingen wegen der 1621 bewerkstelligten Räumung
v°n Bünden.

17. Oberst Peter König von Freiburg klagt, es sei in Zürich ein Spottgedicht
Segen ihn wegen der Eroberung von Kempten (1632) gedruckt worden. Akten in
Ereiburg.

Wo ist dasselbe zu Huden?
18. Das Werthensteiner-Lied. 1641 straft Landvugl Heinrich Ludwig von Hortendem

aus Ruswyl den Gabriel Süess ab dem Hiltenberg um 25 Gulden weil er «das

^erdenstein-Lied :

Es komt ein frömder bilger in's Land,
das huss wollt er beschauen»

lravestirt halle. Herlenslein's Rechnungsbuch.
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19. Conrad von Sonnenberg von Luzern war der Poet der Regierungspartei int
grossen schweizerischen Bauernkriege. Geboren 1618, 18. Oktober, 1618—1672 Ge-

richtschreiber und Grossrath, f 1672, 27. September.
20. Der Dichter des «Teilenliedes von 1653» war Cäspi Emmenegger nach

allgemeiner Behauptung und den speciellen Zeugnissen des Toni Wicki und Stephan
Lötscher vom 6. Nov. 1659.

Akten : Bauernkrieg. Staatsarchiv Luzern.

21. Ein Siegeslied auf Villniergen verfasste 1656 in 18 Strophen Pfarrer Frey
in llilzkirch unter dem Titel: Lobgosang.

0 Jungfrau rein,
0 Mutter mein,
Wer kann dich doch gnuog loben.

Handschrift in einem Codex der Stadtkanzlei Bremgarten.

22. Ein wahres historisches Volkslied war das sog. «Belagerungslied von der
Buhlschaft», das in Rapperswyl von 1656 bis 1712 jeweilen am St. Blasiustag nach

gehaltenem Te Deum von der ganzen Gemeinde in der Kirche gesungen wurde. Es

zählte 22 vierzeilige Strophen.
Ein reine Magd ihr' Kranz noch tragt
Und prangt, trulz allen Damen,
Sie hat das Prä am Ziirchersee
Und gar ein grossen Namen.

X. Rickenmann: Gesch. der Stadl Rapperswyl, St. Gallen, 1855, 183—-186.

23. Polemischer Natur ist ein Lied vom Jahre 1659, betitelt:
Wunderlicher Trum eines Frommen Aydgnossen. Von Einem Predicanten zu

Zürich u. einem Un-Charisllichen Buech. So zu Lucern auff öffentlichem Marckl durch
den Hencker verbrannt worden. Sambl einem Neu Lied so er, Predicant, den Marlin
Luther in der Hölle singen hört. 12 Bl. 12° mit 4 Kupfern.

Mir ist, wie Martialis spricht,
Mach niichter nie ein gutes Gedicht,
Wann ich mir hab ein rausch gezecht,
Kompl mir im Kopff die Kunst erst recht.

Dr. Th. v. Liebenau.

Eine eigentümliche Berichterstattung.

Im Jahrgang XVIII des „Anzeigers" hat der Unterzeichnete unter der Ueber-
schrift „Eine neue Deutung des Namens der Alamannen" aus einer Orosius-Handschrift
der st. gallischen Stiftsbibliothek eine Glosse veröffentlicht, nach welcher die Alainannen
ihren Namen vom „lemannischen See" erhalten haben sollen. Der Notiz war die
Bemerkung beigefügt: „dass wir diese Deutung als charakteristische Aeusserung der naiv
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combinirenden Klostergelehrsamkeit für erwähnenswerlh halten, obsclion sie wenige

Anhänger finden dürfte".
In einer spätem Nummer des „Anzeigers" hat dann Herr Prof. Dümmler

nachgewiesen, dass die von mir für neu gehaltene Deutung auf die „Etymologiae" des Isidor

von Sevilla zurückgehl.
In dem eben erschienenen .lahrgang X der „Jahresberichte der Geschichtswissenschaft"

liest man auf Seite II. 9 : „Wartinann giebt eine neue Deutung des Wortes Ala-

mannen: Dasselbe soll von dem lacus Lemannus abgeleitet sein und die Zukunft dieses

Stammes bezeichnen. Wer wird dieser Ableitung Glauben schenken?"
Es wäre denn doch zu wünschen, dass die Redaction der Jahresberichte etwas

genauer zusähe und sich nicht nur etwas genauer ausdrückte, wenn sie es für nöthig
findet, die Specialberichle ihrer Mitarbeiter von sich aus zu ergänzen. Herr Dr. Ladewig
schreibt mir nämlich unter'm 90. November, dass diese höchst eigenlhümliche Berichterstattung

keineswegs von ihm herrühre, sondern von der Redaction eingeschoben sei,

wesswegen er sich dafür weder nach Form, noch nach Inhalt verantwortlich fühlen
könne. H. W.

Historische Literatur die Schweiz betreffend0

1889
mit Nachträgen für 1888.

I. Yereiiis- und Saminelsclirifteii.
Actes de la société jurassienne d'Emulation. Années 1885—1888. 2"IP série, vol. 1. 8U,

XV, 263 p. Porrentruy, imp. Michel.
Daraus: F. Chèvre, Notice sur le château de Montvoie. — .T. Genniquet, Cterus

Rauraciae reformatas. - - P.-A. Boécliat, Le cimetière burgonde du Cras Châlet, près
Bonfol. — X. Köhler, Rétablissement de la Bourgeoisie de Porrentruy 1815—1818. —
S. Schwab, Les églises de St.-Imier.

Antiqua. Unterhaltungsblatt für Freunde der Alterthumskunde. Special-Zeitschrift für Prähistorie.

Hrsg. von einem Consortium schweizer. Alterthumsfreunde. Red. v. R. Forrer.
7. Jahrg. 1889. 12 Nrn. Gr. in-8°, Zürich. (Dresden, von Zahn & Jaensch in Comm.) 5 Frs.

Daraus: A. Borel, Pfahlbauer-Grab bei Bevaix. — H. Messikoramer, Das Stricken der
Netze zu Robenhausen. — v. Fellenberg, Ein Besuch in Avenelies 1780 (Carl Victor v.
Bonstetten und Joh. Müller). — Vorgesch. Zeichensteine und Gräber im Wallis.

Anzeiger für Schweiz. Alterthumskunde. Indicateur d'antiquités suisses. Red. : Prof. Dr. J. R.
Rahn u. Carl Brun. Jahrg. XXII, S. 141—288. 4 Nrn. Gr. 8°, Zürich, .T. Herzog. 3 Frs.

Daraus: Friedrich Salomon Vögelin, von J. R. Rahn. — Vorrömische Gräber im Kanton
Zürich, von J. Heierli (Forts.). — Restes d'une ville romaine à Neuveville, par V. Gross.
- Beiträge zur Geschichte des schweizerischen Wohnhauses (Das Bernerhaus in Heimen-

scliwand>j von J. Hunziker. — Zur Baugeschichte von Ölten, von Dr. Th. von Liebenau.
Schleifung der Burgen Fürstenstein, von Dr. Th. von Liebenau. -— Römische Alterthümer
im Kanton Schaffhausen, von F. Sclialch. — Fundbericht Oberweningen, von J. R. Ulrich-
Schoch. — Fundbericht aus dem Wallis, von R.. Ritz. — Ivo Strigel's Altarwerk von

u *.) Den Herren Dr. Blöscli in Bern, Prot. Brandstetter in Luzern, Prof. Dierauer in St. Gallen,
'!*: v. Diesbach in Freiburg, Pfarrhelfer Küchler in Kerns, Dr. von Liebenau in Luzern, Stiftsarchivar
'Hngnolz in Einsiedeln. Dr. Tliommen in Basel und Prof. Vaucher in Genf sei für ihre gütige
Unterstützung der beste Dank ausgesprochen.
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Sta. Maria Calanca in der mittelalterlichen Sammlung zu Basel, von A. Burckliardt.
Das Familienbuch der Zurlauben, von H. Herzog. — Mosaik von Obcrweningen, von H.

Blümner. — Grössere Münzfunde aus dem Kt. Solothurn, von K. M. — Inschriften von
Solothurn und Äugst, von K. M. — Frühgermanische Gröberfunde aus Solothurn, von
K. Meibterhans. — Glasmalerei und Glasgemälde von Zofingen, von B. Reber. Zur
Statistik der kirchlichen Bauten in der Diöcese Chur, von J. G. Mayer. — Lenzburger
Fayencen, von H. Angst. — Paulus Maurer? von E. von Czihak. — Die Benedictinerabtei

Muri, von H. Lehmann. — Das Lehenbuch des Bisthums Basel, von R. Wackernagel.
Schweiz. Panuersprüclie, von Dr. Th. von Liebenau. — Eine Glasscheibe d. Murenser

Abtes Laurenz v. Heidegg, von A. Burckliardt. — Wandgemälde in e. luz. Patrizierhause,
von J. Zemp. — Versteigerung des Kirchenschatzes von Basel in Liestal, von Th. von

Liebenau. — Zur Statistik Schweiz. Kunstdenkmäler (XII. Kanton Schafihausen), von

J. Rx Rahn. — Kleinere Nachrichten, von 0. Brun. — Literatur.
Anzeiger für schweizerische Geschichte. Hrsg. v. d. allg. geschiohttorscli. Gesellsch. d.

Schweiz. 20. Jahrg. Red.: Dr. G. Tobler. 4 Nrn. Gr. 8°. Bern, K. J. Wyss. 2 Frs. 50.

Inhalt: Noch einmal die Grenze zwischen dem Thurgau und dem Rheingau, von Dr-

H. Wartmann. — Letztwillige Verfügung des Dominicus zu Gunsten seiner Gattin feisa

und seiner Kinder und des Klosters Schennis, von Prot. G. von Wyss. Der Fuggener-

see, von Prof. G. von Wyss und J. Kälin. — Kleine Chronik von Schännis, von Dr. Th. von

Liebenau. — Der Mönch von Basel und die Schlacht bei Crécy, von Prot. H. Boos. —

Zur .Schlacht von Sempach, von Prof. G. von W yss. — Über Justingers Relation betreffend

den projekCrten Feldzug König Sigismunds gegen Mailard 1413, von Dr. Th. von Liebenau.

— Albert von Bonstettens „Horae canonicae" von 1493, von Dr. L. Sieber. — Woher die

grosse Aufregung der Unterwaldner im Glarnerliandel von A. Küchler. — Todtenschau

Schweiz. Historiker von 1887 und 1888, von Dr. von Mülinen. Die Lage dei ehemaligen

Burg Alt-Rapperswil, von 0. Ringholz. — Die Basler Bischöle Liitold I. und Lütold II.,
von R. Wackernagel. — Archiv der Zigeuner in Sursee, von Th. von Liebenau. — Nochmals

zur Frage des St. Fridolin, von Prof. Meyer von Kuonau. — Ans der Chronik des

Minoriten Heinrich, von l)r. Th. von Liebenau. — Origo ducum Austrie nunc temporis
existentium 1475, von Dr. Th. von Liebenau. — Das Lied vom Ursprung der Eidgenossenschaft,

von W. Goltlier. — Zwei vergessene Tagsatzungen von 1431, von Dr. H. Wart-
mann. — Historische Literatur die Schweiz betreffend, 1888, von Dr. G. Tobler.

— Inhaltsverzeichniss, systematisches, zu den 20 Jahrgängen 1870—1889 des Anzeigers t.

Schweiz. Geschichte, von .T. L. Brandstetter. Gr. 8°, 34 S. Bern, K. J. Wyss.

Archiv des hist. Vereins d. Kantons Bern. XII. Bd. Heft 3. 8°, S. 309 474. Bern,

Stämpfli. 1 Frs. 80.
Inhalt : Dr. E. von Fellenberg, Die Petersinsel zur prähistorischen und römischen Zeit.

— G. Tobler, Zur Geschichte der Juden im alten Bern bis 1427. — W. F. von Mulinen,
Zwei Berner in des Reiches Acht. — Dr. A. Geigy und Dr. Th. von Liebenau, Aus den

Papieren des französischen Botschafters Franz Carl du Luc. — M. von Stürler, Vertrauliches

aus meinen Erinnerungen an Herrn Eduard von Wattenwyl von Diesbach, als

Hi oriker
Archives de la société d'histoire du canton de Fribourg. Tome V, lftre livr. 8°, 181 p.

Fribourg, Fragnière.
Inhalt: Alex. Daguet, Histoire de la ville et seigneurie de Fribourg des temps anciens

à son entrée dans la confédération suisse en 1481.

Argovia Jahresschr. d. liist. Gesellsch. d. Kant. Aargau. Bd. 20. 8 137 S. Aarau,
Sauerländer. 3 Frs.

t
Inhalt: Dr. 0. Markwart, Die baugeschiehtl. Entwicklung des Klosters Muri. — Walter

Merz, Die Ritter von Riuach im Aargau I.
Beiträge zur vaterländ. Geschichte. Hrsg. von der Histor. und Antiquar. Gesellsehalt zu

Basel. Neue Folge. Bd. III. Heft 2. 8°. S. 141—259. Basel, H. Georg. 2 Frs. oO.

Inhalt : Eine Geschichte aus dem Steinenkloster, von Alb. Burckliardt. Bürgermeister
Emanuel Socn, 1628—1717, von Th. Burckliardt. — Anton Philipp von Segesser als

Historiker, von A. Joneli.
_ „ 6 ..M

Beiträge zur Geschichte Nidwaldens. Hrsg. v. dasigen gescliichtst. \ erein. o. Helt 188ö.

Stans, von Matt. 8", 137 S.
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Inhalt: Historische Notizen und Gedanken über die Nationalökonomie von Nidwaiden.
Von Constantin Odermatt. — Die Pfarrkirche Stans. Von Anton Odermatt. — Die
Alpgenossenschaften in Nidwaiden. Von Dr. jur. Franz Zeiger. — Chronik von Nidwaiden.
Von Franz Blättler.

Beiträge, Thurgauische, zur vaterl. Geschichte. Hrsg. vom hist. Verein des Kantons Thurgau.
29. Heft. 8°, 164 S. Franenfeld, Groinann. 2 Fr. 50.

Inhalt : Poesie im alten thurg. Rechte, von Johannes Meyer. — Verzeichnis der ältern
thurg. Rechtsquellen: Stadt;echte, Dorfoffnungen, von dems. — Karten der Landgrafschaft
Thurgau, von dems. — Huldreich Gustav Sulzberger, von dems. — Bericht über die
Feuersbrunst in Bischofszell 16. Mai 1743, fliegendes Blatt. — Ein burgundisches Brevier,
mit einem Facsimile in Farbendruck, von dems. — Tliurgauer Chronik- des J. 1888, von
H. Stähelin. — Thurgauische Litteratur aus d. J. 1888, von Job. Biiclii.

Blätter aus der Walliser-Geschichte, hrsg. vom geschichtforschenden Verein von Oberwallis.
Kl. 8". Sitten, Druckerei Gessler (Beilage zum Walliser Boten). 1 Frs. 50.

Inhalt : Wallis und die Grafen von Savoyen. — Ein Chronikon zu Münster. — Dr. .Toh.
Georg Garin Ritz, ein Kulturbild aus d. 18. Jalirli., von Th. Seiler. — Kardinal Schinner
als katholischer Kirchenfürst.

Bollettino storico della Svizzera italiana. Anno XI. 1889. 12 Nrn., gr. in-8°. Redaktion:
E. Motta. Bellinzona, Carlo Coloiubi. 5 Frs.

Sommario : I castelli di Bellinzona sotto il dominio degli Sforza. — I Sax signori e
conti di Mesocco. Dal Dr. Th. di Liebenau (contin.). — Gli arcipreti di Lugano. — Note
per una storia Mesolcinese, da Eiuilio Tagliabue. — Lettere del principe di Metternich
all' architetto Nobile. — Documenti svizzeri degli Archivi milanesi. — Architetti ed
ingegneri militari sforzeschi. — Gli statuti di Brissago (1289—1335) con aggiunte posteriori

lino al 1470. — Dali' Archivio dei Torriani di Mendrisio, da E. Torriani. — Due
documenti per Ira Felice Hemmerli. — Condizioni religiose di Locarno nell' anno 1582.
— Un libelle dell' anno 1592. — Le Tipografle del Cantone Ticino dal 1800 al 1859. —
Nomi locali del Cantone Ticino derivati dal nome delle piante, per C. Salvioni. — Artisti
del Lago di Lugano in Imola ed in Cracovia (sec. XV e XVI). — Cronaca e Bibliografia. —
II Castello di Mesocco secondo un inventario dell' anno 1503. — Nuove informazioni
intorno agli ingegneri ed architetti Pietro Morettini e Domenico Fontana. — Varietä.

Bulletin de l'Institut national genevois. Tome 29. 8°, 516 p. Genève, Georg.
Daraus: J. Vny, Esquisses et souvenirs, une exécution capitale à Genève. — Ch. Du

Bois-Melly, Du bannissement sous le gouvernement de l'ancienne République de Genève
1535—1798. — E. Goiay, Etude sur le vieux droit genevois. — Ch. Du Bois-Melly,
L'affaire Juranville (1595/96). — B. Reber, Notice sur les dolmens. — H. Fazy, Une

.question d'extradition en 1513. — M. Galiffe, Les événements d'octobre 1845 à Genève. —
E. Golay, La République helvétique et les recès fédéraux. — J. A. Verchère, Notice sur
les pièces de cinq francs.

Carutti, Dom. Regesta Couiitum Sabaudiae ab ultima stirpis origine ad an. 1253. Volume
unico. 4°, 413 S. Torino Fratelli Bocca (Bibl. stor. ital. pubbl. per la cura della R.
deput. di storia patria, V).

Bavre, Edouard. Mémorial des cinquante premières années de la soc. d'hist. et d'arch. de
Genève (1838—1888). 8°, 438 p. Genève, S. .Tullien.

Inhalt: Liste des membres de la Société de 1838—1888. — Liste des sociétés
correspondantes. — Séances de la Société. Sommaire des procès-verbaux. — Liste des
présidents. — Procès-verbal de la séance publique tenue le 2 mars 1888. — Table
méthodique. — Table alphabétique. (R.: Rev. crit. 1890, Nro. 8.)

Tontes rerum Bernensium. Berns Geschichtsquellen. V. Bd., umfassend die .Tahrel318—1323.
3. Lief. Lex. in-8". S. 576. Bern, Scinnid, Francke & Co. à 6 Frs.

oschichtsfreund, der. Mittheilungen des liistor. Vereins der V Orte Luzern, Uri, Scliwyz,
Enterwaiden, Zug. 44 Bd. Mit 59 Wappen. Gr. in-8°. XLVIII, 331 S. Einsiedeln,
Benziger & Co. 7 Frs. 50.

Inhalt : Die Gotteshäuser der Schweiz, liistor.-antique r. Forschungen. Decanat
Luzern, von A. Nüscheler. — Wie sind die 6 undatirten, Baar betreffenden Kappeler
Urkunden zu datiren Y Ein Versuch von F. J. Schiffmann. — Urkunden aus Uri, 4. Abth.,
gesammelt von A. Denier. — Beiträge zur schweizer. Ortsnamenkunde, 2. Abtli., von



54

J. L. Brandstetter. — Zu den Anfängen des Buchdrucks u. des Buchhandels in der
Stadt Luzern, von F. J. Scliiffinann (Dr. Thomas Murner, 1525/26 bis 1529; Hans
Spiegel; Jakob und Job. Hederlin, Vater und Sohn). — Wappenbüchlein der Pfister-
Zunft in Luzern, vom Jahre 1408, von F. Fischer. — Literatur der V Orte vom Jahre
1888, zusammengestellt von J. L. Brandstetter. — Nekrologe aus den V Orten.

— Register zu Band 31 bis 40 des öeschichtsfreundes (Regicterband III), von Jos. Leop.
Brandstetter. 8", 204 S. Einsiodeln, Benziger.

Jahrbuch, Basier. 1889. Hrsg. von Albort Burckhardt u. Rud. Wackernagel. 8°, 267 S.,
mit 1 Lichtdruck u. 1 Plan. Basel, Detloff. 4 Fr. 50.

Inhalt: Bernhard Socin, ein Basler Rathsherr aus der ersten Hälfte des 19.
Jahrhunderts, von Bernhard Riggenbach. — Der Kleinhüninger Lachsfangstreit 1736, von
Karl Wieland. — Grenzvertrag Basels mit Napoleon I., von R. Luginbühl. —
Nachklänge zu Klopstock's Aufenthalt im Oberland, von J. Keller. — Die Heiligen des Bis-
thuins Basel, von Albert Burckhardt. — Die Knabengemeindeschulen der Stadt Basel in
den Jahren 1825—1835, von .1. W. Hess. — Zur Geschichte Basels im 13. Jahrhundert,
von Rudolf Wackernagel. — Auszüge aus dem Tagebuch von Pfarrer J. J. Fäsch zu
St. Theodor. — Basler Chronik vom 1. Novbr. 1887 bis 30. August 1888, von F. Baur.

Jahrbuch für schweizer. Geschichte, hrsg. auf Veranlassung der Allgem. geschichtforsch.
Gesellschaft der Schweiz. 14 Bd. 8°, XXXV, 355 S. Zürich, S. Höhr. 7 Frs.

Inhalt : Die Beziehungen des Königreichs Burgund zu Kaiser und Reich von
Heinrich III. bis auf die Zeit Friedrichs I., von R. Kallmann. — Gilg Tschudi's
Bemühungen um eine urkundliche Grundlage für die Schweizergeschichte im Zusammenhange

mit den Forschungen Vadian's, Stumpfs und anderer Zeitgenossen dargestellt, aus
dem Nachlasse von Sal. Vögelin. — Beiträge zur rhätisclien Geschichte, aus dem Nachlasse

von Chr. Kind : Die Zustände der Stadt Chur am Ende des Mittelalters ; die
Herrschaft Mayenfeld unter dem Hause Brandis, 1438—1509. — Das eidg. Glaubensconcordat
von 1525, nebst Beilage: Synoptische Uebersicht der Quellen desselben, von W. Oechsli.

Jahrbuch, politisches der Schweiz. Eidgenossenschaft, hrsg. von Prof. Dr. Carl Hilty.
4. Jahrg. 8°, 769 S. Bern, K. J. Wyss. 8 Frs.

Inhalt: C. Hilty, Ferdinand Lassalle und Thomas von Aquino. — E. Blöscli, die
aristokratische Verfassung im alten Bern. — F. A. Mentha, Réflexions sur le déterminisme
en droit pénal. — C. Hilty, Eidgenössische Politik, Gesetzgebung und politische Literatur
1889 mit Beilagen: a) Einleitung zu dem Gutachten der Kommission des Grossen Rathes
über den bürgerlichen Rechtsgang ; b) das eidg. Militärstrafrecht. (Bespr. Bund No. 301 ;
N. Z. Z. No. 306 ; Basl. Nachr. No. 320 u. 327 ; Kirchenfr. No. 25.)

Jahresbericht XVIII der hist. ant. Gesellschaft von Graubünden, .Jahrgang 1888. 8°, 61 S.
Chur, Sprecher und Plattner.

Inhalt: C. Tuor, der Kampf zwischen Kirche und Staat in Graubünden 1833—1836.
— C. Muotli, Banner und Bannerberren von Lungnez. — Altar von Santa Maria-Calanca.

Jahresbericht XXVII des Ausschusses des Vorarlberger Museums-Vereins in Bregenz. 1888.
Daraus : S. Jenny, der Wolffurther Kelch in Pfävers. — G. Fischer, Urkundenauszüge

aus dem Bludenzer Archive. (Enthält viele auf Schweiz. Ortschaften und Dynasten —
Werdenberg-Sargans bezügliche Urkunden aus den Jahren 1329—1513)

Jahresberichte der Geschichtswissenschaft, im Auftr. d. bist. Gesellschaft zu Berlin hrsg.
von J. Jastrow. Berlin, R. Gärtner, à 31 Frs. 50.

— Bd. IX. Besprechung der bist. Literatur der Schweiz der Jahre 1885 und 1886.
Mittelalter von G. Tobler; Neuzeit, 1886, von R. Thommen.

— Bd. X. Dasselbe 1887, Mittelalter von G. Tobler; Neuzeit von R. Thommen.
Ladewig, Paul. Regesta episcoporum Constantiensium. 1. Bd. Lief. 2 und 3 (bis 1264).

Innsbruck, Wagner, ä 4 Mark.
Mémoires et Documents, publiés par L'Académie Cliablaisienne. Tome 11. 1888. Thonon,

Dubouloz.
Daraus: N. Mudry, Evêché de Genève: Projet de transfert à Thonon du siège épis-

copal. — J. Vuy, Le pillage de Marclaz (1603). — L. E. Piccard, J. J. Rousseau et
Benoît de Pont-verre. — A. de Foras, Adhémar, évêque de Genève (1385—1388), sa
famille et son origine. — Documents: Lettre de Berne en faveur de la ville de Thonon
(1545; 1553); Pierre Stookalper à l'abbaye d'Aulps (1553).
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Mittheilungen zur vaterl. Geschichte, hrsg. vom histor. Verein in St. Gallen. XXIII.
Dritte Folge III. 8°, XV, 387 S. St. Gallen, Huber & Cie. 8 Frs.

Inhalt: Briefwechsel zwischen Joh. Bud. Steinmüller und Hans Konr. Escher von der

Lint (1796 — 1821), hrsg. von Dr. Joli. Dierauer. (Ree. Zürcher Post 1888, No. 301;
N. Z. Z. 1889, No. 25; Sonntagsbl. d. Bund No. 19; Lit. Cent.-Bl. No. 38; Deutsche Lit.-
Ztg. No. 42).

Mittheilungen d. Vereins f. Geschichte und Alterthumskunde in Ilohenzollern. 22. Jahrg.
Sigmaringen.

Inhalt: Register zum 1.—20. Band der Mittheilungen: Aar, Aargau, Adliswil,
Affeltrangen, Aff'oltern, Agaunum, Algetshausen, Allerheiligen, Arnstein am Zürichsee,

Bargen, Basel, Bern, Berslingen, Brandis, Bubikon, Buchs, Biirglen (Tliurgau), Burkardinger,

Cliur, Churräticn, Constauz, Dällikon, Dissentis, Einsiedeln, Engadin, Eschenbuch
(St. Gallen), Etzel, Forstegk (St. Gallen), Frauenfeld, Freiburg, Frischenberg, St. Gallen,
Gossau, Gümminen, Hailau, Hewen, Hohensack, Horgen, Kaltbrnnn, Königsfelden, Kiburg,
t • -r i -»« .i. ir_* ü.lJ Cl MAi.îrf MaihIah Mim Mnni

Wettingen, Windisch, Wipkingen, Zäliringen, Zizers, Zürich, Zürichgau, Zurzach.

Mittheilungen des Historischen Vereins des Kantons Schwyz. 6. Heft. 8°, VIII, 156 S.

Einsiedeln, Benziger & Co. 3 Frs.
Inhalt : Zur Geschichte des schwyzer. Steuerwesens, von J. B. Kftlin. — Geschichte

der Pfarrei Gersau, von D. Camenzind. — Die Militärmusterung zu Lachen vom 9. Oktober
1729 und das steinerne Kreuz auf dem Rieth ob Lachen, von C. Styger.

Mittheilungen der antiquarischen Gesellschaft in Zürich; Bd. XXII, lieft 5: J. R. Rahn,
Beschreibung des Schlosses Ohillon II (Schluss). Mit 4 Taf. und 6 Holzsclm. Leipzig,
K. Hiersemann. 3 Frs. 50.

^onumenta Germaniae historica. Diplom, torn. II1- : Die Urkunden Otto s II. 4°, 38b S.

Hannover, Hahn 1888.
— Legion tomi V. Pars III: Lex Romaua Raetica Curiensis ed. K. Zeumer.
Mossmann, X., Cartulaire de Mulhouse. Tome V., 1518—1588. 4°, 596 S. Colmar, Barth.

32 M.
Musée neuchâtolois. Recueil d'histoire nationale et d'archéologie. Organe de la Soc.

d'hist. du canton de Neucliâtel. 26" année, 12 numéros gr. in-8°, avec planches. Neu-

cliâtel, Wolfrath & Cie. 8 Frs.
Daraus : Le pont romain de Thièle, par W. Wavre. — Un incident dans la bourgeoisie

de Boudry en 1707, d'après les manuels de cette corporation, par A. Vouga. —
Autographes du musée historique, par A. Baclielin. — Ferdinand Berthoud, 1727—1807, par
A. Baclielin. — Scènes de mœurs communales. Bourgeoisie de Boudry, 1705—1729,
d'après les manuels de cette corporation, par A. Vouga. — Une plaisanterie de pensionnaire

en 1725, par Jean Grellet. — Mémoyres de plusieurs choses remarquées par moi
Abraham Chailliet, dempuis l'an 1614 (suite). — Un très vieux livre neuchâtelois, par
H.-A. Junod. — L'abbé d'Orléans et le comte de St-Pol en leur comté de Neuchâtel.
Communiqué par J.-H. Bonliôte. — Notice historique sur la vie et les ouvrages de

Pierre-Louis Berthoud, par S.-Henry Berthoud. — Relation de Jean-Jacques Stockar,
secrétaire du cant, de Schaffhouse, sur son ambassade auprès de Cromwell en 1653,
présentée aux cantons protestants. Communication faite par V. Humbert. — Milice
«eucliâteloise. Tambour - major, 1849, par A. Baclielin. — Nos industries ncuchâ-
teloises, par Alf. Godet. — Une lettre inédite de Mélanclitlion, adressée aux Quatre-
Ministraux de Neuchâtel, communiquée par J.-H. Bonliôte. — Ours, loups, sangliers
et chevreuils, par A. Baclielin. — Une émigration neucliâteloise au XVIII siècle,
Par A. Vouga. — Le cher temps, par Pli. Godet. — Une société de tir au XVIII e

siècle. La noble compagnie des Fusiliers de Neuchâtel, par A. Jaccard. — Lettre d'une
Locloise à M. de Béville, par Pli. Godet. — L'incendie de Neuchâtel en 1714, d'après
le „Messager boiteux de Bâle". — L'ancienne maison de commune de Colombier, par
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J. Grellet. — L'orfèvrerie artistique dans le pays de Neuchâtel au 17mc et 18mR siècles,

par A. Godet. — Les milices de Boudry au siècle passé, par A. Vouga. — Le gouvernement

de Pfuel et les événements de 1831, par A. Bachelin. — Une mutinerie militaire
en 1795, par J.-H. B. — La maison d'Arberg en Flandre, par J. Grellet. — Une question
de préséance en 1754, communiquée par M. Biacon. — Discours prononcé par M. A.
Daguet, président, à la réunion de la Société d'histoire, au Cliamp-du-Moulin, le 10 sept.
1889. — Un diplomate neucliâtelois, Alphonse de Sandoz-Rollin, 1740—1809, d'après de

nouveaux documents, par A. Daguet. — Les forêts du Champ-du-Moulin, par J. Grellet.
— Un Neuchâtelois chez Mad. de Staël, par Pli. Godet. — Propositions faites au prince
de Conti pour la ferme de» revenus de Neuchâtel, par .T. Grellet.

Neujahrsblätter für 1889: Von der Gesellschaft d. Guten u. Gemeinnützigen in Basel: Die
Schweiz vom Tode Karls des Grossen bis zum Ende des burgundischen Reiches, von
Hans Trog. 4°, 53 S. Basel, Detloft'.

— vom hist. Verein in St. Gallen : Der arme Mann im Toggenburg, von E. Götzinger.
4°, 44 S. Huber & Cie. 2 Frs. 50.

— des hist.-ant. Vereins und des Kunstvereins in Schaft'hausen : Das Kloster Allerheiligen
zu Schafthausen, von Dr. K. Henking. I. 4°, 20 S., mit 4 Tafeln. Schaflhausen,
Brodtmann.

— der Stadtbibliothek Winterthur: Ein Winterthurer Raubritter des XVII. Jahrh. (Job.
U. Sulzer) von G. Geilfus.

— der Hilfsgesellschaft Winterthur : Joseph Schmid, von H. Morf, Waisenvater. II. 8°,
90 S. Winterthur, Ziegler.

— von Zug: Der Prediger Berthold von Regensburg in Zug, 1255. Von Frz. Jos. Schiftmann.

— Freiheitsbriefe, von Kaisern und Königen der Stadt und dem Amte Zug
ertheilt. — Glasmalereien im Zugerlande, von A. Weber. — Chronik des Kantons Zug für
das Jahr 1887. 4°, 31 S. Zug, Anderwert.

— der Hülfsgesellschaft in Zürich: Die wohlthfttigen Anstalten Genfs von Pfr. Mittendorf,
Ubers, von Pfr. Lavater. 4°, 41 S. Zürich, Höhr.

— der Künstlergesellschaft in Zürich : Aus dem Briefwechsel des Berners Sigm. von
Wagner mit David Hess, mitgetheilt von 0. Pestalozzi. I. Theil. 1809—1813. 4°,
44 S. S. Höhr.

— der Stadtbibliothek in Zürich : Die eigenhändige Handschrift der eidgenössischen Chronik
des Ägidius Tschudi in der Stadtbibliothek in Zürich, von S. Vögelin und G. v. Wyss.
Zürich, Grell Fiissli & Cie. 4°, 20 S. (Ree. Lit. Centrbl. No. 44.)

— des Waisenhauses in Zürich: Die Schweizer Städte im Mittelalter, von R. Ralin, 4°,
49 S. Zürich, Ulrich.

Nouvelles étrennes fribourgeoises pour 1890. Fribourg, impr. du Chroniqueur suisse.
Daraus : J. Gremaud, Notice biographique sur Mgr. Marilley. — L. Grangier, La tour

de Jaquemart. — F. d'Uffleger, histoire du bouleversement opéré en déc. 1830. —
Biographie du chanoine Gottofrey 1773—1842. — Ph. Godet, Une réception princière à

Neuchâtel il y a deux siècles. — Ch. Stajessi, Fribourg au XVI" siècle et ses agrandissements

successifs. — M. de Diesbacli, Voyage en Suisse du Comte du Nord 1782 (Paul
Petrowitsch Zarewitsch).

Revue de la Suisse catholique. XX. Fribourg, impr. cath.
Daraus: Schaller, H., Souvenirs d'un officier fribourgeois 1798—1848.— Folletête, C.,

La chronique de Justinger, illustrée par Diebold Schilling. — Chèvre, Notice hist, sur
Moutier-Grandval : table alphabétique des prévôts et chanoines de 1120 à 1803. — Mer-
millod, Eloge funèbre de Mgr. Bagnoud. — A. Hyrvoix, Les Saintes de la Suisse,
d'après les Bollandistes : St. Ambroise. — Bourban, Gaspard Bérody et sa chronique
(1610-—1643). — C. Folletête, Une conspiration dans l'évêché de Bâle pendant la Terreur.
— H. Raymond, Notice sur les rois Rodolphiens et leur famille. — Adresse des évêques
suisses à sa Sainteté le pape Léon XIII.

Sammlung, amtliche, der Acten aus der Zeit der helvetischen Republik, hrsg. von J. Strickler.
III. Bd. (1. Oct. 1798 bis 31. März 1799). Gr. 4°, 1476 S. Bern, Stäuipfli.

Schweizer - Blätter, katholische, für Wissenschaft, Kunst und Leben. Neue Folge. Unter
Mitwirkung Gebildeter aller Stände, herausgegeben von einer Redaktionskommission (Prof.
J. Schmid, Dr. Tli. von Liebenau, Pfr. .Tgn. von Ah, Prof. Dr. F. Segesser, Prof. N. Kauf-
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mann). Y. Jahrg. 1889. 4 Hefte Gr. in 8°. Lnzeni, Gebr. Räber. Jährl. Fr. 7. —
Daraus: Eiu schweizerischer Condottiere aus Wallensteins Tagen (Oberst F. P. König

von Mohr, Schultheis von Freiburg), von Dr. Th. von Liebenau. — Segesser als Litte-
rat, von A. Tanner. — Zur Reformationsgeschichte von Glarus, von Dr. Th. von Liebenau.
— Zur Geschichte des Kirchenbannes, von Dr. Th. von Liebenau. — Die Burgunder-
Tapeten ira liistor. Museum zu Bern, von J. Stammler. (Erschien auch als Sep.-Abdruck
bei Huber & Oie. in Bern. 8°, 105 S. Bespr. „Berner Ztg." Nr. 237.) — Das Stift
Rheinau und die Reformation, von J. G. Mayer. — Einfluss der humanistischen Studien
auf Oberwallis, von F. J. Zoller. — Der Ursprung und die Ausdehnung der schweizer.
Bisthiiraer bis zur Gegenwart, von 0. Gisler. — Die Legende von Villmergen, von Th.
von Liebenau.

Taschenbuch, Zürcher, auf das Jahr 1889. Hrsg. v. e. Gesellschaft zürch. Geschichtsfreunde.
Neue Folge. 12. Jahrg. 8 », 320 S., mit 1 Kunstbeil, und Holzschn. Zürich, S. Höhr. Fr. 5:

Inhalt: David Hess und Ulrich Hegner. Mittheilungen aus ihrem Briefwechsel in
<len Jahren 1812—1839. Herausgegeben von F. 0. Pestalozzi. — Die helvetische Armee
und ihr Civilkommissär Kuhn im Kriegsjahr 1799, von F. von Wyss. — Die helvetische
Censur von 1802 noch einmal, von G. Meyer von Knonau. — Peter Füessli's Beschreibung
des Kappelerkrieges. — Die Stiftung des Klosters Oetenback und das Leben der seligen
Schwestern daselbst. Aus der Nürnberger Handschrift herausgeg. von H. Zeller-Werd-
rnüller und J. Bächtold. — Zürcher Chronik auf das Jahr 1887. Zusammengestellt von
M. Seil. — Beiträge und Materialien zur Geschichte von Stadt und Kanton Zürich.
October 1887 bis October 1888.

Urkundenbuch, Fürstenbergisckes. VI. Bd. (1360—1469.) Gr. 4», 532 S. Tübingen, Laupp.
(Enthält viele auf die Schweiz bezügliche Hinweise.)

Rrkundenbuch, Württembergisches. Herausgeg. vom K. Staatsarchiv in Stuttgart. Y. Bd.
(1243—1260 m. Nachtrag.) 4», XXII, 520 S. Stuttgart, Aue.

Vom Jura zum Schwarzwald. Geschichte, Sage, Land und Leute. Herausgegeben unter
Mitwirkung einer Anzahl Schriftsteller und Volksfreunde, von F. A. Stocker. VI. Bd.
4 Hefte gr. in 8 », 320 S. Aarau, Sauerländer. 7 Frs.

Daraus: Kriegsereignisse in der Gemeinde Murg von 1796 — 1800. Aus dem Pfarrbuche

von Murg. Von F. A. Stocker. — Der Esel von St. Ursanne. Nach Dr. A. Qui-
querez f. Eine Legende. — Zur Etymologie des Wortes „Waggis". —Der Antheil Basels
an der deutschen Litteratur des 16. Jahrh., von A. Gessler. — Hans Kaltschmidt, der
Söldnerhauptmann von Kaiserstuhl, von A. Kind. — Das Geschlecht der Fäsch in Basel.
Aus dem Fäsck'sclien Familienbuch, von F. A. Stocker. — Der Untergang des Bisthums
Basel, von R. Günther. — Zur Geschichte der Gemeinde Birsfelden, nach Aufzeichnungen
mehrerer Freunde, von G. Linder. — Das Landkapitel Frick- und Sissgau. — Der Versuch

der Stadt Bern, das Frickthal und die vier Waldstädte zu gewinnen, von K. Schröter.

II. Schweizerische und kantonale Geschichte.
• J. von Ah. Die Landammänner Nidwaldens im 19. Jahrhundert. (Nidw. Volksbl. 1888,
Nr. 16.) — Die Landammänner Obwaldens. (Beil. zum Obvv. Volksfr. 1888.)

^•dams, F. 0. and C. D. Cunningham. The Swiss Confederation. 8°. London, Macmillan
& Co. sh. 14. —.

Altherr, A. Theodor Hoffmann-Merian. Ein Lebensbild nach seinen eigenen Aufzeichnungen.
Bav

S- Basel, Schwabe. (Bespr. Tlxeol. Zeitschr. der Schweiz VI., Heft 4.)
«hier, J. J. Flurnamen aus dem Schenkenbergeramte. In-8°. 55 S. Aarau, H. R. Sauer-
länder. Fr. 1. 20.

ähler, Dr. A. Die alten Blei - Bergwerke im Lauterbrunnenthal (Schweiz. Alp.-Z.Nr. 10-13).
äsel im Jahre 1798. Mitth. aus einer handschr. Chronik (Schweizer Grenzpost Nr. 227,

R
28, 30, 34, 38, 40, 42, 43, 48, 51, 53).

Ijäumann, B. Geschichte des Allgäu's. 19. und 20. Heft. Kempten, Kösel.
iographie, allgemeine deutsche, herausgegeben durch die historische Kommission bei der
Kgl. Akademie der Wissenschaften. Leipzig, Duncker und Humblot.
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Bd. 28: Reinhard, Hans (von Wyss); Reithard, .T. .T. (R. P.); Rengger, Abraham und
Albrecht (liunziker); Rengger, Job. Ruduli' (Schumann); Reymann, Placidus (G. Meyer);
Rheinau, Walter von (E. Schröder); Rheinfelden, Berthold von (Meyer von Knonau);
Rieter, Heinrich (Brun); Rieter, Johann Jakob (Wartmann); Rietmann, Johann Jakob
(Briimmer); Rinach, Hesso von (Schumann); Ringglli, Gotthard (Brun); Ringoltingen,
Thüring von (Roethe); Rittmeyer, Jakob Barth. (Wartmann); Remedius, Bischof von Chur
(von Wyss); Riedinger, .T. J. (Bächtold); Rettig, H. C. M. (Wagenmann). Bd. 29: Ro-
dolphi, J. J. (Wagenmann); von Rodt, Bernh. Em. (Blösch); Römer, J. J. (Wunschmann);
Rösch, Ulr., Abt von St. Gallen (Dierauer); Rothpietz, Anna (Schumann) ; Röust, Heinrich,
Bürgermeister (G. v. Wyss); Rudolf I., Rudolf II., Konrad, Rudolf III., Könige von Burgund
(Meyer von Knonau); Rudolf IL, Bischof von Konstanz (G. von Wyss); Rudolf von
Rheinfelden, Herzog (Meyer von Knonau); Riiger, J. ,T., Chronist (Meyer von Knonau); Ruf, Jak.
(G. von Wyss); Büppel, B. (Braun); Ringier, .T. H., Pfarrer (Wagenmann); von Rinkenberg,

Johann (Roethe); Ritter, Erasmus, Pfarrer (Wagenmann).
Blösch, Dr. E. Die Schweiz und iiire Nachbarn. (Unsere Zeit. Deutsche Revue der Gegenwart.

1888.) — Die Schweiz und der Kanton Tessin. (Unsere Zeit. 1889. Heft 7.)
Boragni, A. Rudenz di Beckburg. Leggenda svizzera. (Gazzetta del popolo della doinenica

di Torino. Nr. 42.)
Brunner, C. Dr. Johannes Konrad Brunner. Das Leben eines berühmten Schweizer-Arztes

im 17. Jahrhundert. 8°, 82 S. Hamburg, Verlags-Anstalt und Druckerei A.-G. 80 Cts.
(Samml. gemeinverst. Wissenschaft! Vorträge von Virchow & Holtzendortf. Heft 62.)

Brüsch, C. Haldenstein. Natur, Bevölkerung, Geschichte. (Jahrbuch des S. A. C. 24,
294 — 319.)

Bucher, Dr. Jakob. Kulturgeschichtliche Miscellen: Kraut und Lot. — Jost Zimmermann. —
Die alten Pritschenmeister. (Festztg. des Centraischweiz. Schützenfestes 1889. Luzern,
Bucher. No. 5, 1 und 12.)

Chabloz, Britz. Le village romand et son origine. In-12". Lausanne, Impr. Jaunin.
Clavannes, S. L'éhoulement du Tauredunum (Bull, de la soc. vaud. p. 1. sciences mit.

XXIV, 173-178).
Chèvre, F. Mgr. Histoire de Saint-Ursanue. Porrentruy, V. Michel.
— Histoire abrégée du Chapitre de Mouticr-Grandval. Fribourg, Impr. eath. 1888.
— Histoire abrégée du Jura bernois. 8°, 188 p. Porrentruy, Société typogr. 1 Frs. 50.

Chronik der Kirchgemeinde Neumünster. Hrsg. v. d. Gemeinnütz. Gesellseh. v. Neumünster.
Mit 27 artist. Beilagen und 3 color. Plänen (in imp.-fol.). Lex. in-8". XVI. 702 S.

Zürich, Selbstverlag der Gesellschaft. 15 Frs.
Constantin, A. L'éhoulement du Tauredunum (Revue Savois. 30, 211—12, 257—261).
Coolidge, W. A. B. The Republic of Gersau (The English historical Review, No. 15, Juli

1889, S. 481—515).
Daguet, A. Schweizergeschichte für Mittelschulen. 4. Aufl. 8°, 191 S. Aarau,

Sauerländer. 1 Fr. 40.
Dändliker, Dr. Karl. Kleine Geschichte d. Schweiz f. Schule und Haus. 8°, 265 S.

Zürich, F. Schulthess.
— Uebersielitstafeln z. Schweizergeschichte. 8", 40 S. Zürich, Schulthess. 80 Cts.

Daszynska, Sophie. Zürichs Bevölkerung im XVII. Jahrh. (Ztschr. f. Schweiz. Statistik
XXV, 369—415. Ree. N. Z. Z. 1890. Nr. 46).

Dierauer, Dr. Joh. Aus dem Briefwechsel zwischen Pfr. Steinmüller und Escher von der Lint.
Vortrag. Sep-Abdr. aus den St. Galler Blättern. 24 S. St. Gallen, Zollikofer.

— St. Gallische Analekten. 1. Aus der Sonderbundszeit. 8°, 26 S. St. Gallen, Zollikofer.
(Bespr. Schweiz. Bibliographie No. 1; Pol. Jahrbuch von Hilty, IV, 725.

Du Bois-Melly, Ch. Relations de la cour de Sardaigne et de la république de Genève
depuis le traité de Turin (1754) jusqu'à la fin de l'année 1773 (Mise, di storia ital.
XXV1I1. Sep. 66 p. Turin, Paravia.)

Dufour, Louis, archiviste cant. Un peuple heureux ou la réconciliation du 10 février 1789
à Genève. 8°, 35 p. et 1 planche. Genève, 11. Georg.

Durrer, Jos. Industriegeschichte des Kantons Gb- und Nidwaiden (Volkswirthschaftl. Lex.
von Furrer II, 510—516).
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Eggenberger, M. Historische Geschichtsnotizen ans dem Leben der Grafen von Werdenberg.

8°, (il S. Buchs, J. Kuhn.
Encyclopädie der neuern Geschichte, von W. Herbst. Bd. 4. Gotha, Perthes.

Daraus : Schweizerische Eidgenossenschaft. — Schweizerische Truppen in fremdem
Kriegsdienst. — Siegwart-Miiller, Konstantin. — Solothurn. — Sonderbundskrieg. —
Stämptii, Jakob. —• Stapfer, Ph. A. — Steiger, Niel. Fr.; säinmtliclie Artikel von
G. Meyer von Knonau.

v°o Fellenberg, E. Importirte Feuersteinknollen. (Verhandlung d. Berliner Ges. f. Anthr.,
Ethnol. u. Urgesch. Sitzung vom 21. Juli 1888, S. 317.)

Ferrero, Ermanno. Frammenti di tavolette votive del Gran S. Bernardo. (Atti d. R. Accad.
d. science di Torino XXIV.)

Fischer, P. Der „Dritte Märzverein" von Genf 1841. (Sonutagsblatt des Bund No. 9—11.)
Flüchtlinge, politische, in der Schweiz. (N. Z. Z. No. 169—171.)
Forstpolizeiliche u. forstwirthschaftliche Anordnungen des Bischofs von Basel vom 4. März

1755 (Schweiz. Ztschr. f. Forstwesen 1888 S. 45 f., 1889 S. 46—50, 220—233.)
Fréminville, J. de. Les écorcheurs en Bourgogne (1435—1445). Etude sur les compagnies

franches au XVe siècle, 274 p. Dijon, Darantière. 1888 (S. A. aux Mém, de l'Acad. des
sciences, litt, et arts de Dijon. 3e série, tome X, S. 1—274).

Frey, A. Industriegeschichte des Kantons Neuenburg. (Volkswirthschaft. Lex. d. Schweiz
von Furrer. II, 505—508.)

Gallerie berühmter Schweizer der Neuzeit. In Bildern von F. und H. Hasler. Mit bio-
grapli. Text von A. Hartmann. 9.—15. Liefg. In-fol. à 16 S. u. 4 Portr. Zürich, Orell
Füssli & Cie. à 2 Frs.

Inhalt : Karl Viktor von Bonstetten. — Johann Jakob Hess. — Abraham Emanuel
Fröhlich. — Amanz Gressly. — Theodor von Reding. — William Haldimand. — Ulrich
Hegner. — Paul Vital Troxler. — llans von Reinhard. — Willi. Martin Leberecht
DeWette. — Alexander Calame. — Johann Joseph Müller von Wyl. — Johann Kaspar
Lavater. — Ludwig von Affry. — Melchior Würsch. — Jean Gabriel Eynard. — Escher
von der Linth. — Albrecht Rengger. — Josef Munzinger. — Charles Monnard. — Karl
Müller-Friedberg. — Johann Kaspar Horner. — Naznr Reding. - Rilliet-Coustant. —
Johann Conrad Hotz. — Horace Benoit de Saussure. — Rudolf v. Wattenwyl. —
Eduard Pfyffer.

eel, Joh. Enträthselung von oberländischen Orts- und Flurnamen. (St. Galler Landbote,
Mels, 1888 No. 66—69, 90, 103; 1889 No. 2, 14, 17, 21, 24, 25, 28, 29, 36, 56.)

Weiser, K. Dr. And. Dennler von Langenthal, der Don Quixote aus Ueclitland. (Berner-
Ztg. No. 253—256, 273—279.)

Genève. — Histoire de Genève, racontée aux jeunes Genevois. Nouv. éd., revue. Gr. 8°.
Mil, 716 p. Genève, Jullien. 9 Frs.
Histoire de Genève. Premier récit: Les quinze premiers siècles. — Troisième récit:

Etablissement du protestantisme à Genève. 8°, 78 et 95 p. Genève, Trembley.
(Destiné aux enfants catholiques de Genève.)

raf. J. H. Der Mathematiker Joh. Samuel König und das Prinzip der kleinsten Aktion.
Vortrag. 8°, 46 S. Bern, K. J. Wyss.

Grandpierre, L. Histoire du canton de Neuchâtel sous les rois de Prusse 1707—1848.
Mémoires politiques. 8°, 838 p. Neuchâtel, Attinger. (Bespr. Allg. Schw. Ztg.
Ko. 289.) 4 Frs.

mother, Reinh. Heeresorganisation und Taktik der alten Eidgenossen. Dargest, nach

„ Abbildungen des 15. u. 16. Jahrli. (Allg. Schw. Mil.-Ztg. No. 38/39.)
^di, Alfred. Das alte Schützenhaus zu Luzern. (Schützenfestztg. v. Luzern Nr. 8, 9, 10).

Mäberlin, J. Aus der Geschichte der Schützengesellschaft Frauenfeld (Schweiz. Schützen-
Leitung VIII, No. 3 u. 4.)
aUer, B. Gelegentliche Notizen a. d. Berner Rathsmanualen 1556—1570 (Alpenrosen
No. 44—49.)

e®r> Gottfried. Die Schlacht von Nftfels. Die Darstellung der Festschrift gegenüber
Herrn Linthingenieur Legier und seinem anonymen Geschichtsfreunde. 8°, 21 S. Glarus,
Hftschlin. 60 Cts.
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Henking, Dr. Karl. Industriegeschichte dos Kant. Scliaffhausen rVolkswirthscliaft. Lex. von
Furrer II, 713—722.)

Hidber, B. Prof. Dr. Zur Geschichte des Tabakgebrauchs im Kanton Bern. (Sonntagsbl.
des Bund S. 195—199).

Hilty, Prof. Dr. Die Neutralität der Schweiz in ihrer heutigen Auffassung. 8°, 91 S.

Bern, K. J. Wyss. 1 Fr.
— La neutralité de la Suisse. Considérations actuelles. Trad, de l'allemand par F.-H.

Mentha. Gr. in-8°. 91 p. Bern, K. J. Wyss. 1 Fr. (Vgl. Sonutagsblatt d. Bund No.
1 f. — Bespr. Basl. Nachr. No. 186 f. ; N. Z. Z. No. 201.)

Huber, Alfred. Erstes Ergänzungsheft zu den Regesten des Kaiserreichs unter Kaiser
Karl IV. Innsbruck, Wagner.

Jäggi, J. Der Bauernkrieg und Adam Zeltner von Niederbuchsiten. Gedrängt dargestellt.
Mit 2 Holzschn. 8°, 16 S. Aarau, H. R. Sauerländer's Verlag. 80 Cts.

Janssen, J. Sittengeschichte im 16. Jahrhundert. (Katholik, Januarheft.)
Jecklin, Dr. C. Die Belagerung von Maienfeld und Chur, 1622 (Schweiz. Blätter für

Erziehenden Unterricht. Frauenfeld, J. Huber 1888/89, No 5).
Jouvencel, Le, par Jean de Bueil suivi du commentaire de Guillaume Tringant publié pour

la Société de l'histoire de France. Introduction bibliographique et littéraire par Camille
Favre, texte établi et annoté par Léon Lecestre. Tome I. Paris. Librairie Renouard.
1887. CCCXXXn et 225 pages. (Chap. VII, p. XCII—CXXVI der «introduction
biographique» handelt vom Armagnakenkriege.)

Inganni, Raffaele. Origine e vicende délia capella espiatoria francese a Zivido presso Me-
legnano (1515—1606. 1639). Milaiio. Stabilimento tipografleo ditta Giacomo Agnelli
nell' Orfanotrofio maschile. 1889. 8°, 198 S. Mit 2 Kartenblättern und 7 Tafeln.

Kailee, E. Das rätisch-obergermanische Kriegstheater der Römer. Eine; strategische
Studie. Lex. 8°, 47 S. m. 1 Karte. Stuttgart, W. Kohlhammer. 3 Frs. 20. (S.-A.
aus Württ. Vierteljahrshefte XI, 81—127.1

Kaulek, J. Papiers de Barthélémy, ambassadeur de France en Suisse, 1792—97. Publiés
sous les auspices de la comm. des arch. dipl. Vol. IV: Avril 1794 — Février 1795.
Gr. 8°, 658 p. Paris, F. Alcan. (Inventaire analyt. des arcli. du ministère des aff.
étrang.) 20 Fr.

Kistler, H. Die Straussische Bewegung von 1839 zu Zürich (Schw. Reformbl. 23, No. 11 tf.)
Küchler, A. Industriegeschichte über Obwalden (Obw. Vfr. 1888 No. 6.) — Wie man vor

280 Jahren nach Rom reiste (No. 13) — Untergang der Kirche in Giswil 1629 (No. 25).
— Feier des 400jähr. Todestages von Arnold Winkelried am 17. Juli 1786 (No. 27).
— Der nasse Sommer 1816 (No. 32). — Anfänge zu einer Kantonsbibliothek (No. 38).
— Rosenburg (No. 52). — Das liist.-ant. Museum in Sarnen (No. 28, 31, 32, 41). —
Gräberfunde in Obwalden. — Zur Geschichte des sei. Bruder Klaus (No. 33, 34). —
Die franz. Pensionen u. d. Bundesfrüchte (Obw. Volksfr. 1889 No. 1—5). — Jesuit
Joseph Ming, Missionär in Afrika (No. 10—12). — Mathias Will, Domherr in Sitten
(No. 38/39). — Chronik von Sarnen (No. 23 ff.). — Das hist.-ant. Museum in Sarnen
(No. 8, 14, 16, 22, 41—43).

Kunkler, J. C. Erinnerungen eines alten Milizen. Fröhlichen Waffen- und Eidgenossen
erzählt. 8", 319 S. St. Gallen, Huber & Co.

Laderchi, Lud. La campagna del duca di Rohan in Valtelina nell' anno 1635. (Rivista
milit. ital. di Roma 1888, 373—402.)

Lambelet, G. Neues Orts- und Bevölkerungslexikon der Schweiz. In-12", 221 S. Zürich,
Fr. Schulthess. 4 Frs.

Laugel, Auguste. Henri de Rohan, son rôle politique et militaire sous Louis XIII
(1579—1638). 8°, VII, 445 S. Paris, Firmin-Didot et Cie. 8 Frs.

v. Liebenau, Dr. Th. H duca d'Orléans e gli Svizzeri nel 1495 (Arch. stor. lombardo XVI.
fasc. m. p. 607—623. Auch separat).

— Der Tag von Arbedo. — Der Fridolinstag auf der Schützenstube in Luzern. — Zur
Geschichte des luzernischen Schützenwesens. — Hans Halbsuter und die Schlacht zu
Sempach. — Ein projektirtes Freischiesseu der fünf alten Orte. — Hans Vogler, der
Schütze von Luzern. — Die Eroberung der Bastille. — Der Plappartkrieg. —
Die ältesten Pulverkändler in Luzern. — Die Kartographie im Dienste der alten Eid-
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genossen. (Festztg. d. Centraischweiz. Schützenfestes in Luzern. 1889. No. 1, 2, 4, 5,
8, 11, 12.)

Lienhard, H. Röinisclie Alterthümer von Welmthal (N. Z. Z. No. 352.)
Löwenberg, das abgebrannte Schloss (N. Z. Z. No. 115).
Lüthi, E. Ueber Urkundenfälschungen im Mittelalter (Schweiz. Handels-Courier No."43_ ff.)
Waag, Dr. A. Die Schicksale der Schweizer-Regimenter in Napoleons I. Feldzug nach

Russland 1812. Mit Karte dos Kriegsschauplatzes. 8J, 309 S. Biel, Selbstverlag des
Verf. 3 Frs. (Ree. N. Z. Z. No. 129; Bund No. 147; Basl. Nachr. No. 196; Pol.
Jahrb. von Hilty IV, 726.)

v. Matt, Hans. Kantonsgerichtspräsident Dr. Karl von Deschwanden. Stans, 0. v. Matt.
Weyer v. Knonau, Cr. Besprechung von Band XXII. der St. Galler Mittheilungen z.

vaterl. Geschichte. (Gött. gel. Anz. 1889, 458—464.) — Besprechung von Dierauers
Gesch. d. Schweiz. Eidgenossenschaft, Bd. 1 (ebd. 604—606.) — Besprechimg von
Heft 20—24 des Jahrb. d. bist. Ver. Glarus. (ebd. No. 18.) — Aus der Geschichte des
Landschaften des Clubgebietes : Sargans, Pfävers, Ragaz, Luziensteig, Maienfeld. Erste
Hälfte. (Jahrb. d. S. A. C. XXIV, 257—293.)

Wossmann, X. Le commerce et l'industrie ä Bâle. (Bull, du Musée hist, de Mulhouse
XIII. 1—76.)

Milles, E. J. Aventicum, the Roman metropolis of Helvetia. (Arch. R. 1888 No. 5.)
Montaigne, M. de. Journal de voyage en Italie, par la Suisse et l'Allemagne en 1580 et

1581, publiée par d'Ancona. 18°, XVI, 720 p. Paris, F. Vieweg. 12 Frs.
van Muyden, B. La Suisse militaire sous la restauration. (Gazette de Lausanne No. 7—9.)
— Davel et l'avoyer Steiger (ibid. No. 301/2.)
— Essais historiques. La Suisse sous le pacte de 1815. (1813—30). 8°, XXHI, 596 p.

Lausanne. Rouge. (R.: Allg. Schw. Ztg. 1890. No. 38.)
Nationalhymne, die schweizerische. (Zürch. Post No. 285; Alpenrosen No. 50.)
Neriinger, L. Pierre de Hagenbach et la domination bourguignonne en Alsace (Revue de

l'Est, Nancy 1889, Heft 2 f.)
Neutralität, Geschichte der schweizerischen. (N. Z. Z. 183 ff.)
Nüscheler-Usteri, A., & G. Finsler. Festschrift zur Erinnerung an die Glockenweihe im

Grossmünster in Zürich, den 18. August 1889. Mit 1 Lichtdruck. 8 °. 61 S. Zürich,
Ulrich & Cie. Fr. 1. —.

Oechsli, Prof. W. Die historischen Stifter der Eidgenossenschaft. 8 °. 44 S. Zürich, Schult-
hess. Beilage zum Programm der liöliern Töchterschule Zürich. (Bespr. Rev. hist.

• Bd. 41, S. 237. Polit. Jahrb. von Hilty, 4, 726.)
Oettli, Samuel, Prof. Otto von Büren. 8", 142 S. Basel, Detloff. Fr. 1. 60. (R. : Allgem.

Schweiz. Ztg. Nr. 287; Basler Nachr. Nr. 331; Berner Ztg. Nr. 293 und 295.)
Oggier, G. Die Revolution im Lande Wallis (Monatrosen Bd. 34).
Olivery Esteller, B. La batalla de Pavia. (Bol. de la Real. Ac. de la Historia.)
0rtschafts-Statistik des Kantons Bern (Mittheilungen des bernischen statistischen Bureau's

Von 1889, Heft 2. Separat 8 °, 138 S.) Bern, Schmid, Francke & Cie. Fr. 1. 80.

^almieri, Gr. Viaggio in Germania, Baviera, Svizzera etc. negli anni 1761—1763. Diario
del cardinale Garampi. 8 °, 328 p. Roma, tip. Vaticana.

^eUis, J. La ville de Clées. Avec un plan de la forteresse. 4°, 114 p. Lausanne, Bridel. 8 Frs.
Pestalozzi, Karl. Zur dankbaren Erinnerung an Karl Steffensen, Professor der Philosophie

Basel. 8°, 21 S. Basel, C. Detloff. (S.-A. aus der Theol. Ztschr. aus der Schweiz).
dugk-Harttung, J. von. Mein Fortgang von Basel. Stuttgart, Kollihammer. III, 8°,
U S. 1 Frs. 20.

^ortrait-Gallerie, schweizerische. 18 Hefte. Enthaltend je 8 Portraits. Zürich, Orell
Füssli & Cie. à 1 Fr.

^Upikofer, J. A. Geschichte des Thurgaus. Zweite vollständig umgearbeitete Ausgabe. 2. Bd.
(Schlusslieferung.) Gr. in 8°. V—XII, 1156 S. Frauenfeld, J. Huber. Fr. 12. —.

r" R' Kaiser Franz und Zar Alexander I. in Zürich. (Zürcher Post Nr. 222.)
mbert, Eug. Etudes historiques et nationales. 8", 369 p. Lausanne, Rouge.

Inhalt: Les Alpes et la liberté. — Notre forteresse: Morgarten; Rothenthurm; Théorie
et commentaire. — De l'art national dans la Suisse centrale. — Les Landsgemeindeu
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de la Suisse: I. Autrefois. II. Temps modernes. III. Aujourdliui. IV. Conclusion. -
Appendice: Une difficulté historique à propos des combats de Rothenthunn.

Raemy, Chr. Le charitable grand hôpital (les bourgeois de Fribourg. Not. hist, et stat.
95 p. Fribourg.

Reber, B. Die vorgeblichen Dolmen auf dem Mont-Bavon. In-8 °, 8 S. und 1 Tafel. Zürich,
Druck von L. Lohbauer. (S. A. aus Antiqua. 1888.)

Reichlen, Fr. Une page d'histoire sur le soulèvement de la Gruyère en 1798. (Le Fribour-
geois, 9 et 16 Sept. 1889)

Reichten, Fr. et Josef Wieht. La défense de Farvagny en 1798. (Le Fribourgeois 1889.)
Riezler, S. Geschichte Baierns. III. Bd. (1347—1508.) 8°, 981 S. (Geschichte der

europäischen Staaten von Heeren etc.)
Ritter, C. Dr. Briefwechsel zwischen Joseph Freiherrn von Lassberg und Job. Casp. Zell-

weger. In-8°, XTL, 204 S. St. Gallen, Huber & Co. Fr. 4. 80. (Bespr. Zürcher Post
Nr. 196 f. ; Berner Ztg. Nr.. 233 ff.)

Ritter, Eugen. Olivier et Renier, comtes de Genève 2° art. (Rev. sav. 30, 225—231.)
Röhricht, R. Die Jerusalemfahrt Caspars von Mülinen 1506. (Zeitschrift (les deutschen

Palästinavereins 11, 184—196.)
Ruffieux, Jos. Un souvenir de la bataille (le Morat. (Le Fribourgeois, 28. Oct. 1889.)
Rusch, J. B. E. Professor Jetzelers, von Schatfhausen, Tod und Begräbniss in Appenzell

I.-Rh. 1791. (Appenz. Volksfr. Nr. 55 und Beilage zu Nr. 72.)
— Der Verrath am Landammann A. J. Suter 1784 (App. Volksfr. Nr. 83).
H. S. Frankreichs Konflikt mit der Schweiz 1836 (Basler Nachr. Nr. 184 u. 185).
Sammlung bernischer Biographien. Herausgeg. von dem llist. Verein des Kantons Bern

Heft 12. Mit 1 Porträt, 8°. (S. 241—320). Bern, Schmid, Francke & Co. Fr. 1. 50.
Inhalt: N. Béguelin (Schwab). — C. Loder (Häni). — J. H. Otth (Riietschi). —•

S. Rüetschi (Stäinpfii). — R. Cuttat (Fidèle Chèvre). — B. Leuch (Benoit). — J. Thurmann

(Schwab). — J. A. Nahl (Romang). .1. Wither, 11. Wäber (Roinang). — K. L.
v. Haller (Blösch). — M. Anker (Sterchi).

Schaffner, J. Aus der Geschichte des Kantons Basel. (Basellandschaftl. Ztg. Nr. 77 ff.)
Schelling, J. Kurzes Lehrbuch der Welt- und Schweizergeschichte im Zusammenhang. Zum

Zweck der Vereinfachung des Geschichtsunterrichtes und zur Erzielnng eines bessern
Verständnisses der vaterländischen Geschichte für Schweiz. Sekundär-, Real- und Bezirks-
scliulen bearbeitet. 4. Auflage, mit Marginalien und 4 histor. Karten in Farbendruck.
In-8, XVI., 328 S. St. Gallen, Huber & Co. Fr. 2. 80.

Schicksale eines aus dem Kanton Freiburg stammenden jungen Mannes bei den Wilden in
Kanada. Nach einer Aufzeichnung aus der Mitte des vorigen Jahrb. (Bund Nr. 107 ff.)

Schmidt-Hagnauer, G. Beiträge zu der Gescliichte des Kadetten-Korps von Aarau. 56 S.
mit 14 Bildern. Aarau, Müller & Co.

Schubert, E. & Sudhoff, K. Dr. Dr. med. Paracelsus-Forschungen. Heft L: Inwiefern ist
unser Wissen über Theoplirastus von Hohenheim durch Friedrich Mook und seinen Kritiker
Heinrich Rohlf's gefördert wordenr1 8 °, 89 S. Frankfurt, Iieitz & Köhler, 1887. -
Heft II: Handschriftliche Dokumente zur Lebensgeschichte Theophrast's von Hohenheim.
8 °, 181 S., ebendaselbst. 1889. Fr. 10. — (Enthält die Beziehungen des Paracelsus
zu Basel, St. Gallen, Appenzell, Pfävers u. s. w.)

Schulte, Aloys. Zur Herkunft der Habsburger. (Mitth. d. Inst, für Österreich. Geschichtsforschung

10, 208—216.)
Schultze, Walter. Die Bedeutung der iroscliottischen Mönche für die Erhaltung und

Fortpflanzung der mittelalterlichen Wissenschaft. (Centralblatt für Bibliothekswesen von Hartwig

VI., Heft 5—7.)
Schultze, W. Der Petersgrat im Berner Oberland und die Traditionen über früher begangene,

jetzt vergletscherte Schweizer Hochpässe. (Mittheil. des. d ö. Alpenvereins 1889,
Nr. 9 und 10.)

Schulthess, F. Aus drei Jahrhunderten. (Zur Gesch. d. Safran-Zunft in Zürich.) Als
Manuscript gedruckt. Zürich, Schulthess.

Schweiz, die und Deutschland. E. pol. Betrachtung v. e. Deutschen. Freiburg i/B., Lindle. 70 Cts.
Secretan, Eugen. Les fouilles d'Avenehes pendant l'hiver 1888/1889. (Gaz. de Lausanne,

du 29 Mai 1889.)
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v. Segesser, Dr. Ant. PMI. Werner's von Meggen Heirathsgeschichte. 8°, 15 S. Luzern,
Scliill. (Aus den hinterlassenen Schriften.)

Im Sommer 1849. (Zürcher Post Nr. 153 ff.)
Sterchi, Jakob. Schweizergeschichte zum Schul- und Privatgebrauch. 8°, 212 S. Mit 35

Illustrationen. Bern, W. Kaiser. Fr. 1. 20.
Stern, Alfred. Le Club des patriotes suisses à Paris 1790—1792. (Revue historique 39,

282—322. Bespr. Allgem. Schw. Ztg. Nr. 99.)
Strickler, J. Gesetzgebende Käthe der Kidgenossenschaft. (Volkswirthschaftslexikon von

Furrer II, 636—641.)
Tobler, G., Dr. Reise der Bernerkolonisten nach Brandenburg. 1685. (Alpenrosen Nr. 5,

Beilage zur Berner Ztg.)
Tobler-Meyer, W. Deutsche Familiennamen nach Entstehung und Bedeutung, mit besonderer

Rücksichtnahme auf Zürich und die Ostschweiz. Forts. Neue Zürcher Ztg. Nr. 16—18,
25—28, 306, 307, 309, 320, 324—327.)

— Mittheilungen a. d. Geschichte d. Constaffel in Zürich. l.Heft. 8", 69 S. Zürich, Ulrich & Co.
Truppen, die schweizerischen, im Solde Frankreich^. (.Jahrb. für die deutsche Armee

uud Marine LXXIII, 1.)
Türler, Heinrich. Uebersicht über den Inhalt des Staatsarchivs des Kts. Bern. Juni 1889.

8°, 34 S. Bern, Körber.
Ulrich, Dr. A. Acten z. Neusserkriege 1472—1475. (Annal, d. hist. Ver. f. d. Niederrh.

Heft 47. Köln.)
Urban, Karl. Das alte Rätion und die römischen Inschriften. 4°, 36 S. (Programm des

Pädagogiums zum Kloster U. L. Fr. in Magdeburg.)
Vaucher, Pierre. Mélanges d'histoire nationale. 8°, 168 S. Lausanne, Mignot. Fr. 2. 50.

Inhalt: Les études historiques en Suisse. — Sources de l'histoire de Berne. — Le
Cartulaire de l'abbaye de St.. Gall. — A propos de la bannière de Schw3Tz. — Sur un
article du pacte de Brunnen. — La confédération des huit cantons. — Sur la légende de
Winkelried. — Sur la convention secrète du 5 avril 1475. — Les documents du siège et
de la bataille de Morat. — Encore un mot sur Nicolas de Flue. — Un épisode de la
guerre de Souabe. — Les Suisses et. la St. Barthélémy. — Sur quelques affirmations
de Frédéric César de la Harpe. — Fragment d'une étude sur l'histoire de Genève au
XVI0 siècle. — Calvin et les Genevois. — Les procédés de l'historiographie catholique.
— Les Souvenirs d'Etienne Dumont. — Questions de critique historique. -- Dernier propos.

— Discours prononcé à l'inauguration du buste de Marc - Monnier. — Frédéric Fiala.
— A. Ph. de Segesser. — Charles Le Fort. (Bespr. Neue Zürcher Ztg. Nr. 135; Schw.
Bibl. Nr. 5; Revue suisse 42, 638; Deutsche Litt.. Ztg. Nr. 39.)

— Luttes de Genève contre la Savoie (1517—1530). 8°, 32 p. Genève, Georg. 80 Cts.
Notes d'histoire suisse: 1) La guerre des paysans, 1653; 2) Les derniers jours de l'ancien

Berne 1798 (Centralbl. der Zofingia, 30, 22—31).
Vetter, Ferdinand. Die ältesten Chronisten und Sänger vom Laupenstreite. Zur 500jähr.

Jubelfeier der Schlacht. 8°, 9 S. Bern, Stämpfii. Fr. —. 40.
Inhalt: Uebersetzung des Schlachtberichtes der Chronica de Berno und des Contlictus

Laupensis; Volkslied von 1536.
Vieli, B. Geschichte der Herrschaft Räziins bis zur Uebernahme durch Oesterreich (1497).

8°, III und 150 S. Chur, Rieh. Fr. 3. 75.
Virchow, R. & E. v. Fellenberg, die Jadeitfrage. (Verh. d. Berliner-Ges. f. Anthr., Ethnol.

und Urgesch. Sitzung vom 21. Juli 1888, S. 316 und v. 16. Febr. 1889, S. 113—116.)
Vögelin, Sal. Das alte Zürich. Herausg. von einer Vereinigung Zürcher. Geschichtsfreunde,

Bd.^ II, Lief. 5—10. S. 241—624. Zürich, Orell Füssli & Co. à Fr. 1. 50.
Enthält: G. von Wyss, Zürich im XIII. Jahrhundert. — G. Meyer von Knonau, Zürich

im XIV. Jahrhundert. — H. Zeller-Werdmüller, Zürich im XV. Jahrh. — S. Vögelin
und A. Nüsclieler, die bauliche Entwicklung der Stadt Zürich. — A. Nüscheler, ein histor.
Gang durch die Nachbargemeinden der Stadt Zürich.

Waldmann, Hans, zum 400jährigen Todestag: Eine Skizze. (Allgem. Schw. Ztg. Nr. 82.)
Ein Erinnerungstag (N. Z. Z. Nr. 96). — Hans Theiling. Zur Ehrenrettung Waldmanns,

von Dr. Jucker (Zürcher Post Nr. 83 und 86, auch sep.). — Ilans Waldmanu, von
Otto Markwart (Fraukf. Ztg. Nr. 96). — Haus Waldmanns Tod, von G. II. Wunderli
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(Zürcher Post Nr. 137 u. 138). Bericht des Pfarrers Bartholomäus Anhorn, wie der
Leichnam des Bürgermeisters Hans Waldmann nach 138 Jahren unverwesen gefunden
worden (Obw. Volksfr. Nr. 14). — Erklärung des Dramas H. Waldmann, welches J. J.
von Ah für das Theater in Kerns gedichtet hat (übw. Volksfr. Nr. 5). — Winterthur
und Waldmann, von Georg Geilfus (N. Z. Z. Nr. 174).
Dftndliker, Dr. Karl. Hans Waldmann und die Zürcher Revolution von 1483.
Für die 400jährige Erinnerungsfeier geschildert. 8°, 77 S. Zürich, F. Schulthess.
Fr. 2. —. (Bespr. Neue Zürcher Ztg. Nr. 174; Sonntagsblatt des Bund Nr. 26;
Basler Nachr. Nr. 184.)
Frits clii, Fr. Hans Waldmann, ein Lebensbild aus dem XV. Jahrb. 8°, 64 S.

Zürich, J. R. Müller. Fr. 1. —.
Waldmann, Dr. Franz. Hans Waldmauu, Bürgermeister von Zürich. Gedenkblatt
z. Feier des Schlachttages von Murten. 8 °, 78 S. Zürich, F. Schulthess. Fr. 2. —.
Wunderli, G. H. Hans Waldmann und seine Zeit. Mit 1 Karte. Gr. 8°, III, 171 S.
Zürich, Meyer & Zeller. Fr. 3. —.
Wissmann, Pfarrer. Rede bei der Waldmannfeier (N. Z. Z. Nr. 175).

Walkmeister, Chr., Aus der Geschichte des Bergbaus in den Kantonen Glarus und
Graubünden. (Bericht der st. gallischen naturwissensch. Gesellschaft. 1887/88, S. 268—317.)

Wartmann, Dr. H. Industriegeschichte des Kantons St. Gallen (Volkswirthschaftslexikon
von Furrer, II, 701—706).

— Ueber das Urkundenbuch der Stadt und Landschaft Zürich, 1. Bd., 1. Hälfte. (Gött.
gel. Anz. 1889, Nr. 9, S. 357—370.)

Wasserstelz bei Kaiserstuhl (N. Z. Z. Nr 148).
Wattelet, Dr. Hans. Murten zur Zeit der alten Satzung. (Sep.-Abdruck aus dem Murten-

bieter, Druckerei Strüby in Murten).
Winkelmann, E. Kaiser Friedrich II. Herausgeg. durch die Histor. Commission bei der

kgl. Akademie der Wissenschaften. Bd. I, 1218- 1228. 8°, 580 S. Leipzig, üuncker
& Humblot. Fr. 17. 60.

Witte, Heinrich. Die Armagnaken im Elsass 1439 —1445. 8°. Strassburg, Heitz.
Fr. 3. (Beitr. z. Landes- und Volkskunde von Elsass-Lothringen. 16. Heft.)

Wlislocki, H. v. Zum Tellenschuss (Ztschr. f. d. Phil., v. Zaeher-Gering, Bd. 22, S. 99—114).
Wolf, Rudolf. Notizen zur Schweiz. Kulturgeschichte (Diodati; M.Beck; Conrad v. Planta).

(Vierteljahrssclir. d. naturf. Gesell. Zürich. XXXIV, Heft 1.)
Ziegler, Dr. A. Bemühungen der Burgunder für Erweiterung der burgundisch-eidgenössischen

Erbeinung im Jahre 1579. 4", 21 S. Winterthur, Druckerei Ziegler. (Programm
d. Gymnasiums).

Ziegler, G. Johann Sebastian Claiss 1742—1809. (S. A. aus dem Landboten. 41 S.

Winterthur, Ziegler, 1887).
Zug, der, Suwaroft's durch die Schweiz. (Neue milit. Bltt., Jan. u. Febr. 1889. Vgl.

N. Z. Z. No. 332.)
Ziiriputsch, der, vom 6. Sept. 1839. (N. Z. Z. No. 249/50, 258/59, 262. Zürich. Post

No. 209 ff).

III. Kirchen-, Schul- und Rechtsgeschichte.

Bächtold, C. A. Die kirchliche Gesetzgebung im Kanton Schaffhausen innert der letzten
40 Jahre (Theolog. Zeitschr. aus der Schweiz von Meili, VI. Jahrg., S. 129—163).

Baumgartner, Ant. J., Prof. Calvin hébraïsant et interprète de l'Ancien Testament. 8°,
62 p. Paris, Fischbacher. 2 Frs. (R. : Lit. Cntbl. No. 37; Revue de theo], et de phil.
1889, 2; Reform. Kircliztg. No. 32; Sem. rel. No. 49).

— De l'enseignement de l'hébreu chez les protestants à partir de l'époque de la Réformation.
Not. liist. 8°, 48 p. Genève, Beroud. 1 Fr.

Baur, A. Zwingiis Theologie H, 2. Hälfte. S. 401—864. Halle, Niemeyer. M. 9. (Bospr.
Lit. Centrbl. No. 48).

Bellox, J. C. de. Le bienheureux Nicolas de Flue. La Suisse d'autrefois. 12°. Paris
Retaux-Bray. 2 Frs. 50.
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Benrath, H. E. Die Vertreibung der Evangelisehen aus Locarno (1555) nach dem Beriohte
des Augenzeugen Thaddäus Duno. 8°, 29 S. Barmen, Klein. — 50 Cts. (Evangel. Bruderliebe.

7. Bd. 2. Heft).
Berger, S. Les Bibles provençales et vaudoises.

(Darin: Le Nouveau Testament de Zürich. Romania XVIII, No. 71).
Bernus, Aug. Le ministre Antoine de Chandieu d'après son journal autographe inédit,

1534—91. Gr. 8°, 132 p. Paris, Imprimeries réunies. (S.-A. aus: „Bull. hist, et litt."
Bespr. in Allg. Scliw. Ztg. 1890, No. 99; Deutsche Lit. Ztg. 1890, Nr. 3.)

Bettagsproklamation von 1628. (Intelligenzbl. d. Stadt Bern. No. 218).
Bonnet, J. Lettres des ministres des trois ligues de Rliétie au duc de Guise, sept. 1557

(Bull. bist, et litt, de la soc. de l'hist. du protest, franç. 38, 523—527).
Bulletin du bicentenaire de la glorieuse rentrée 1689. 8°, 159 p. Turin, impr. de

l'Union typogr.
Calvinus, J. Opera quae supersunt omnia; Ed. G. Baum, E. Kunitz, E. Reuss. Vol.

38—40; 703, 646, 722 Sp. Braunschweig, Schwetschke (Corpus Reformatorum, vol. 66
bis 68). à 12 Mk.

Cart, J. Histoire de la liberté des cultes dans le canton de Vaud (1789—1889). 8°, 374 p.
Lausanne, Payot. 4 Frs.

Casutt, F. A. Beiträge z. Geschichte d. Pfarrgemeinde Tuggen u. deren Töchterkirchen
Reichenburg, Schübelbach und Wäggithal. 8°, 94 S. Lachen, Kessler 1888.

Caviezel, H. Process da strieng. 4 S. Chur.
Comba, E. Henri Arnaud, sa vie et ses lettres. 8°, 80 p. La Tour, impr. Alpina.

1 Frs. 50.
Enrico Arnaud, pastore e duce de' Valdesi 1641—1721. 12°, 168. Firenze, Tip. Clau-

diana. (Ree. Semaine rel. 1889, No. 47).
Cornelius, C. A. Die Rückkehr Calvins nach Genf. H. Die Artichauds. III. Die

Berufung. 4°. München, Franz. 3 Mk.
Cecrue de Stoutz, Fr. Un emprunt des Huguenots français en Allemagne et en Suisse,

1562. (Revue d'hist. dipl. Ill, No. 2).
Belapierre, E. Mmo. Un pionnier de l'Evangile, Napoléon Roussel (1805—1878). 8°, 362 p.

av. portrait. Lausanne, Bridel. 5 Frs.
ûummermuth, G., Pfr. Der Schweizerapostel St. Beatus; Sage und Geschichte. 8°, 100 S.

Basel, Detloff. Frs. 1. 50. (Bespr. Allg. Schweiz. Ztg. No. 155; Kirchenfr. XX111, 15.
Douen, O. Coup d'œil sur l'histoire du texte de la Bible d'Olivetan, 1535—1560. (Revue

de théol. et de phil.)
Binke, Dr. Heinr. Forschungen und Quellen zur Geschichte des Konstanzer Konzils. 8°,

VI u. 347S. Paderborn, Schöningh. 12 Frs. 50.
Breuler, Bernh., Pfr. Ein Gang durch dunkle Kammern. Correferat zum «Altglarnerischen

Heidenthum». 8°, 162 S. Zürich, S. Höhr. 2 Frs. 50.
Burrer, Pfr. Dr. Die Zürcher Heiligen Felix und Regula (Theol. Ztschr. aus d. Schweiz

von Meili VI, S. 226—237).
Burrer K. u. H. Kesselring. Worte d. Erinnerung an Herrn Prof. Dr. Heinrich Steiner

von Zürich. 8°, 15 S. Zürich, Schulthess. 50 Cts.
Heer, Gottfr. Die Zürcher Heiligen St. Felix und Regula. Vortrag. Gr. 8°, 51 S. Zürich,

F. Schulthess. 1 Frs. 20. (Bespr. N. Z. Z. No. 241 von H. Lienhard).
Herbert, C. Geschichte der St.rassburger Sectenbewegung 1524—1534. XV, 200 S. Strass-

burg, Heitz. 3 Fr. 75. (Enthält manche Beziehungen zur zürch. Reformation. Vgl.
Deutsche Lit.-Ztg. 1890, No. 1.)

Hottwald, P. Ben. Benediktinerabtei Engelberg. (Wetzer und Welter Kirchenlexikon.
2. Auflage. Heft 35/36.)

5?*z> J- Calvins Thätigkeit für die Schule (Ztschr. f. prakt. Theol. XI, S. 1—28).
HUrner, L. Zur Erinnerung an Herrn Pfarrer und Dekan Aug. Hopf von Thun (f 6. Nov.

1888). 8*. 29 S. Thun, J. J. Christen. 50 Cts.
äccard, E. L'église française de Zurich. Une page de l'histoire du grand refuge. 8",

- 125 p. Zürich, Höhr. 3 Frs. 50. (Ree. Semaine rel. 1889, No. 47 ; Kirchenfr. Nr. 25).
eUnet, Notice sur N. D. de Bonne Fontaine à Cheyres. Fribourg.
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Jubilé, Lp, éplRcopal de Sa Grandeur Mgr. Gaspard Mermillod, évèqne de Lausanne et.

Genève, 1864—1889. 8", 165 p. Fribourg, Impr. et libr. de l'Oeuvre de St. Paul. 2 Fr. 50.
Kloster der Benediktinerinnen in .Maria - Kickenbach und seine Stiftungen (Obw. Volksfr.

von 1888, Nr. 47).
Langenegger, P. Walter. 1689 — Kapellweiho in Grafenort — 1889. (Obw. Volksfr. No. 18.)
Mathews, H. J. Buxtorfs Manuale Hebraicum et Chaldaicum. Where is the edition of 1602?

(Centralbl. für Bibliothekswesen, von Hartwig. VI. Jahrg. 1889. Heft 3.)
Meier, P. Gabriel. Süddeutsche Klöster vor 100 Jahren. Reisehandbuch des P. Hauutinger,

Bibliothekar von St. Gallen. (2. Vereinsschrift der Görresgesellschaft. 8°, 114 S.)
van Muyden, B. Réorganisation des évêchés suisses sous la Restauration, 1815 — 1830.

(Le Chrétien évangélique, 1889, Nr. 9.)

Pasquet, Edouard. Essai sur la prédication de Calvin. Thèse de baccalauréat. 8°, 88 p.
Genève, Richter, 1888. (R. Semaine relig. XXXVIII., Nr. 49.)

Perrero, Dom. Il rimpatrio dei Valdesi 1689 e i suoi cooperatori. p. 102 in 16°. Torino,
F. Casanova.

Rahm, Karl. Neuhausen ob Egg. Ein Abschnitt Schaffhauser Klostergeschichte 1050—1889.
8°, 38 S. Schaffhausen, Meier. 1 Fr. 20.

Peter, J. L'Ecole de théologie de l'oratoire (1852—1856). Souvenirs personnels. 12°,
37 p. Lausanne, Bridel. 1 Fr.

Read, Ch. Les Barjac-Rochegude dans le refuge en Suisse et en Angleterre 1685—1748.
(Bull, liist. et litt, de la soc. de l'hist. du protest, franç., 38, 528—549.)

Richter, H. Funken unter der Asche. Die Vertreibung der Protestanten aus Locarno
1555 und das Wiedererwachen evangel. Lebens im Kanton Tessin seit 1875. 12°, 50 S.

Barmen, Klein (für die Freunde des Gustav-Adolf-Vereins).
Ritter, Eugen. Les Saints, honorés dans le diocèse de Genève (Revue savois. 30,

232—243).
Salvioni, C. Les lacunes du ms. de Zurich du N. T. Vaudois comblées il l'aide du ms. de

Dublin. (Bull, de la Soc. d'histoire vaudoise. 1889, fasc. II.)
Seeberg, R. Zur Charakteristik der reform. Grundgedanken Zwingli's. (Mitth. und Nachr.

für die evangel. Kirche in Russland, V.)
Stähelin, R. Der Einfluss Zwingli's auf Schule und Unterricht (Einladungsse.hr. zur Feier

des 30()jähr. Bestandes des Gymnasiums Basel. 4°, S. 61—71).
Steiger, Dr. Alfred. Der letzte grosse Ketzerprozess in der Schweiz. Ein Culturbild aus

dem 18. Jahrb., nach den Originalakten zusammengestellt. 8°, 109 S. Luzern, Bucher.
(Bespr. Theolog. Litt. Ztg. Nr. 19; Bund Nr. 141.)

Stockmeyer, K. Ein Basler Antistes (Hieronymus Burkard) zu Anfang des vorigen Jahrh.
(Kirchenblatt Nr. 1 ff.)

Thordén, K. M. Schweiziska kristkatolska kyrrkan. 8°, 95 S. Upsala, Akadem. boktryek.
Ed. Berling, 1889. Kr. 1. 75. (S.-A. aus: Upsala Universitets-Arsskrift.)

Troxler, F., Pfarrer. Der Kulturkampf von 1863—1888. Versuch einer geschichtlichen
Darstellung. Kl. 8°, 47 S. Biel, Verl. des Bieler Anzeigers. Fr. —. 80.

Usteri, J. M. Zu Zwingli's Elenchus (Ztsclir. für Krehgsch. v. Brieger XI, S. 161—165).
Valentin, der heilige, erster Bischof von Passau und Rhätien. 8", 47 S. Mainz, Kirchheim.

1 Fr. 25.
Vallette, L. Théodore de Bèze (Zofinger Centralbl. 29, 235—248).
Vogel, P. Adelbert. Kapellweihe im Grafenort, 1689—1889 (Obw. Volksfr. Nr. 18).
Vulliet, A. La glorieuse rentrée des Vaudois du Piémont dans leurs vallées en 1689. 12°,

56 p. Lausanne, Bridel. Fr. —. 80.
Watier, Albert. Calvin prédicateur. Etude. 8°, 128 p. Genève, Beroud & Cie. Fr. 2. —.

(R. Sein. rel. Nr. 49.)
Wiedertäufer in Zug und ihre Verurtheilung (Zuger Nachr. 1888 Nr. 34—36).
Wieht, Josef. Dom Augustin de l'Estrange. Une page sur la chartreuse de la Valsainte.

(Le Fribourgeois 23. Oct. 1889.)
Zahn, Adolf. Calvin als Dichter. (Zeitschr. für kirchliche Wissenschaft und kirchl. Leben,

von Luthard, 1889, Heft 6, S. 315—319.)
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Burckhardt, Dr. Ach. Rektor Johann Rudolf Burckhardt (Einladungsschr. zur Feier des

300jährigen Bestandes des Gymnasiums Basel. 4°, S. 148—154).
Burckhardt - Biedermann, Dr. Th. Geschichte des Gymnasiums zu Basel. Festschrift zur

3. Säcularfeier. 8°, 347 S. Basel,- Birkhäuser. Fr. 5. —. (Bespr. Basler Nachr. Nr. 263;
Allgem. Scliw. Ztg. Nr. 233.)

Graf, J. H. Geschichte der Mathematik und der Naturwissenschaften in bernischen Landen.
Heft 2: Das 17. Jahrb. 8°, 102 S. —Heft 3, Abtheil. 1: Das 18. Jahrli. 8°, 108 S.

Bern, K. J. Wyss. Fr. 1. 50. (Bespr. Bund Nr. 333; Pionier Nr. 11.)
Kaufmann, G. Universitäts - Privilegien der Kaiser. (Deutsche Zeitsclir. für Geschichte

von Quidde I. S. 128 und 159: Privilegien für Genf 1365, und Basel 1459.)
Largiadèr, A. P. Das Schulwesen des Kantons Basel-Stadt, 1880—1888. A. Anordnung d.

Erzdep. f. d. Weltausstellung v. 1889 dargest. 4°, 96 S. Basel, Birkhäuser. Fr. 2.

Meyer, E. Coup d'oeil historique sur l'école cantonale de Porrentruy depuis sa fondation.
8°, 9 S. (Beil. z. Progr. der Kantonsschule Pruntrut (1887 u. 1888.)

Morf, H. Zur Biographie Pestalozzi's. Ein Beitrag zur Geschichte der Volkserziehung.
4. (letzter) Theil: Blüthe und Verfall des Instituts zu Yverdon. Pestalozzi's letzte
Lebenstage. Gr. in-8°, VIII, 617 S. Winterthur, Gescliw. Ziegler. Fr. 8. —. (Bespr.
Schweiz. Lehrer Ztg. Nr. 33; Bll. für litt. Unt. Nr. 42.)

Stern, Alfred. Pestalozzi und die Zeit der Reformen in Preussen. (Die Nation 1889, Oct. 12.)
Thommen, Dr. R. Geschichte der Universität Basel 1532—1632. 8°, 383 S. Basel, Dctloff.

Fr. 8. —. (Ree. Basler Nachr. Nr. 77.)

Balveren, Walraven Elias Johan van. Hot referendum in Zwitzerlaud. Academiseh proef-
schrift aan de universiteit te Amsterdam. 8°, X und 159 p. Arnhem, P. Gouda Quint.

Baumann, L. Zur Geschichte des kgl. Hofgerichts 1290—1309. (Zeitsclir. für Geschichte
des Oberrli. 43, 69—75.)

Bendiner, Dr. M. Wie anno 1426 zu Winterthur Gerechtigkeit geübt ward. (Mitth. aus
dem german. National-Museum von Nürnberg, II, S. 274—277).

Conrat, Max. Zur Lex. romana raetica Curiensis. (Neues Archiv der Gesellschaft, für
ältere deutsche Geschichtskunde, XV, 202.)

Gastfreundschaft u. Hausrecht der Schweiz. Heft 19 der Schweizer Zeitfragen. 8°, 96 S.

Zürich, Orell Fiissli & Cie. Fr. 2. —.
Heusler, Andreas. Rechtsquellen des Kantons Wallis. Fortsetzung : Ausgewählte Quellenstücke,

1446—1571. (Ztschr. f. Schweiz. Recht. XXX. Bd. N. F., Bd. VIH.,S.163—334.)
Huber, E. System und Geschichte des Schweiz. Privatrechtes. 3. Bd. ln-8°, XIX, 779 S.

Basel, Detloff. Fr. 10. —.
Moses, B. The federal government of Switzerland. 256 S. Oakland, California. Pacific

Press Publ.
Muheim, Gustav. Uebersicht der Entwicklung des Strafrechts- und Gefäugnisswesens im

Kanton Uri. Eröffnungsrede etc. Altorf, Gisler.
Bietet, Paul. Étude sur le traité d'établissement entre la Suisse et la France du 23. févr. 1882.

8°, 222 p. Bern, K. .T. Wyss. Fr. 4. —.
Rockinger, Ludw., Dr. Ueber die Abfassung des kaiserl. Land- u. Lehensrechtes. Erste

Hälfte (Abh. d. k. bayr. Ak. d. Wiss. III. Cl. XVIII. Bd. II. Abtli. S. 285—309 : Die
Manessische Handschrift des Schwabenspiegels. 1888).

— Berichte über die Untersuchungen von Handschriften des sog. Schwabenspiegels. Sitzungs-
ber. d. k. Ak. d. Wiss. in Wien. 118. Bd. 70 S.

Schupfer, Prof. II testamento di Tello vescoco di Coira e la legge romana udinese (Atti
della R. Acad. dei Lincei di Roma, V, fasc. 10, p. 729. Referat über einen Vortrag).

Zeerleder, A., Prof. Das Kirchenrecht d. Kantons Bern. Summar. Darstellung. 8°, 64 S.

Bern, K. J. Wyss. 1 Fr.

IT. Literatur- und Kunstgeschichte.
Bächtold, J. Ueber die Anwendung der Bahrprobe in der Schweiz. (In der Festschrift für

Konrad Hofmann, romanische Forschungen V, 221 ff.)



Bächtold, J.Geschichte der deutschen Literatur in der Schweiz. Lief. 4 n. 5 (das 16. Jh.). 8°
S. 245—400. Anm. S. 57—120. Frauenfeld, Huber. (Bespr. N. Z. Z., Nro. 139 u. 142
von W. v. Arx ; Schw. Bibl. No. 5 ; Sonntagsbl, d. Bund No. 38 ; Basl. Nachrichten No. 262 ;

Revue hist. 41, S. 238.)
Braitmaier, Fr. Geschichte der poetischen Theorie und Kritik von den Diskursen der Maler

bis auf Lessing. 2. Tlieil (Schluss). Gr. in-8°, 208 S. Frauenfeld, Huber. 6 Frs.
Büchi, Albert. Albrecht von Bonstetten. Ein Beitrag zur Geschichte des Humanismus in

der Schweiz. Dissertation. 8°, 129 S. Frauenfeld, .T. Huber. 2 Frs. (Bespr. Berner Tgbl.
No. 178; Hist. Jahrb. X, 692; Deutsche Lit. Ztg. No. 31 ; Ztschr. f. vgl. Lit. u. Ren.,
II, Heft 6, S. 459 ; Katli. Sclav. Bl. 5, 405—408 ; Lit. Ctrbl. No. 49.)

Burckhardt, Achilles. Thomas Platter's Briefe an seinen Sohn Felix. 8°, 106 S. Basel, Dctlotf.
2 Frs. 50. (Bespr. Basl. Nachr. No. 274 ; Allg. Schw. Ztg. No. 233.)

Cervesato, Arn. Parini e Rousseau (Emporio pitt. di Milano, 1889, No. 1280/2.)
Coolidge, W. A. B. Swiss travel and swiss guidebooks. In-8°. XI, 336 p. London, Longmans,

Green & Co. Lwd. sh. 10. 6 d.

Cordes, Werner. Der zusammengesetzte Satz bei Nicolaus von Basel. 8°, XI, 236 S. Leipzig,
Fock. 6 Frs. 70. (Bespr. Deutsche Lit. Ztg. X, No. 33.)

Demaria, L. Curiosité del Yernacolo Bleniese. Bellinzona. 1889; 8°, IV, 55 p.
Duplan-Olivier, P. Urbain Olivier et son œuvre comme moraliste, avec des souvenirs de

famille et des extraits de sa corresp. 12°. 194 p. Lausanne, Bridel. 2 Frs. 50.
Fontaine, L. Lettre de Rousseau il d'Alembert sur les spectacles. Texte revu avec une

introduction et des notes. 1 vol. in-12°. Paris, Garnier.
Fränkel, L. „Um Städte werben" in der deutschen Dichtung. (Ztschr. f. d. Phil, von Zaclier-

Gering, 22, 336 f.)
Frey, A. J. Gaud, von Salis-Seewis. Mit Salis' Bildniss und einer Ansicht des Familiensitzes

Bothmar. 8". VI, 272 S. Frauenfeld, Huber. 5 Frs. (Bespr. Sonntagsbl. d. Bund
No. 42; Schw. Bibliogr. S. 174.)

Fröhlicher, H. Thüring von Ringoltingen's „Melusine", Wilhelm Ziely's „Olivier und Artus"
und „Valentin und Orsus" und das Berner Cleomades-Fragment mit ihren franz. Quellen
verglichen. Solothurn, 1889.

Galliard, J. L. Urbain Olivier. Not. biogr., avec portr. 12°, 60 p. Lausanne, Bridel. 80 Cts.
Gessler, A. Beiträge z. Geschichte d. Entwicklung d. neuhochd. Schriftsprache in Basel.

Inaugural-Dissertation. 8°, 80 S.

— Der Antheil Basels an der deutschen Literatur des 16. Jahrh. Eine Skizze. 8", 69 S.

Leipzig, Fock. 2 M.
Godet, Phil. Histoire littéraire de la Suisse française. 8°, 569 p. Neuchâtel, Delachaux et

Niestlé. 8 Frs.
Gödecke, Karl. Grundriss zur Geschichte der deutschen Dichtung ans den Quellen. Zweite

Aufl. Dresden, Ehlermann. 8. Heft. (Darin besonders: Erstes Kapitel. Die Schweizer
und ihre Genossen, p. 30—81. Joli. Kasp. Lavater und Naturdichter, p. 122 ff.)

Görlich, E. Der burgundische Dialekt im 13. und 14. Jahrh. 8°, 160 S. Heilbronn,
Henninger. 5 Mk.

Gottheit, Jeremias. Ein Vortrag. („Landbote" von Winterthur No. 6 ff.)
Göthe'sJ Schweizerreise 1788. (Beil. z. Allg. Ztg. 228.)
Goetz, Georg. Glossae codicum Vaticani 3321, Sangallensis 912, Leidensis 67 F. Gr. 8",

XLII1, 605 S. Leipzig, Teubner. 25 Frs. (R. Lit. Centrbl. No. 52.)
Haas, Th. Dramatische Reminiszenzen. (Obw. Volksfr. No. 49/50).)
Hauler, Edm., Dr. Das älteste Berner Bruchstück identifiziert (Sitzungsber. d. k. A. d. W.

in Wien, phil.-hist. Kl. Bd. 117. In-8", 16 S.) Leipzig, G. Freitag. 55 Cts.

Idiotikon, Schweizerisches. Wörterbuch der Schweizer-deutschen Sprache. Ges. auf
Veranstaltung d. ant. Ges. in Zürich. Bearbeitet von Fr. Staub, I,. Toblcr, R. Sclioch und
H. Bruppacher. Heft 15 und 16. 4°, Sp. ,849—1163 (he—halb). Frauenfeld, J. Huber.
à 2 Frs.

Julliard,»E. La Suisse et ses Poètes: Inibert Gallois. (Le Semeur H, No. 14—17.)
Kelle, J. Untersuchungen zur Ueberlieferung, Uebersetzung, Grammatik der Psalmen Notker's.

8°, 153 S. Berlin, Weidmann. 9 Frs. 35. (Schriften z. germ. Philol. von M. Rüdiger,
Heft 3.)
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Keller, Gottfried's 70. Geburtstag: Allg. Schw. Z. No. 169—174, von St.; Deutsche Rund-

schau XV, 10, yon Brahm ; Allg. Ztg. München No. 198, von P. Heyse und A. Stern;
N. Z. Z. No. 201, von J. Bächtold ; ebd. No. 207—211 ; Preuss. Jahrb. 64, Heft 1, von
Fr. Servaes ; Grenzboten, No. 29 u. 34; die Nation, No. 41; Magaz. f. Lit. d. In- u.

Ausl. No. 30 ; G. K. oder Humor und Eealismus, von Leo Berg. Berlin, Brachvogel. 70 Cts.

Kleiber, Ludw. Die handschriftliche Ueberlieferung der Lieder Ulrichs von Singenberg.
24 S. (Progr. d. Friedr.-Willi.-Gynm. Berlin.)

Leiningen-Wasserburg, R. E. Graf zu. Die Manessische Handschrift zu Heidelberg. (Der
deutsche Herold. 20. Jahrg.)

Lübeck, C. Die Einführung der Buchdruckerei in St. Gallen und Schaffhausen. (N. Z. Z.

No. 146, 150, 153, 158.)
-— Einführung dos Buchdrucks in der Schweiz, Forts. (Schweizer Graph. Mitth. 1889, iSo. 18).

Mahrenholtz, R. J. J. Rousseau's Leben, Geistesentwickelung und Hauptwerke. 8°, 176 S.

Leipzig, Renger. 5 Frs. 35. (Ree. D. Lit.-Ztg. 1890, No. 4.)

Melani, Alfr. Dalla Svizzera italiana. Fra compassi e scalpelli. (Couvers. della Domenica

No. 31.) — Due giorni a Basilea (ib. No. 50).
Menzi. Jeremias Gotthelf als relig. Dichter. (Protest. Kirchztg. No. 48 f.)
Möbius, P. J. J. J. Rousseau's Kranklieitsgescliichte. 8°, 191 S. Leipzig, Vogel. 5 Frs. 35.

Monti, Santo, sac. Rivendicazione dell' opusculo „De antiquitate, de moribus et terra
Svitensium, qui prisco vocabulo vocantur Helvetii" al suo vero autore Benedetto Giovio.

(Periodico della Soc. stor. di Como fasc. 25°, 1889.)
Motta, Emilio. Bibliografia del Suicidio. 8°. VIII e 102 p. Bellinzona, Salvioui.
Morf, H. Wie Voltaire Rousseau's Feind geworden ist. (Frankf. Z. No. 93 u. 95.)
Odinga, Th. Das deutsche Kirchenlied in der Schweiz im Reformationszeitalter. Zürcher-

Dissertation. 8°, 144 S. Frauenfeld, J. Huber. 2 Frs. (Bespr. N. Z. Z. No. 181 ; Kirclibl.
f. d. ref. Schw. No. 29.)

Piergill, Gius. Nuovi docuinenti intorno agli scritti e alia vita di Giacomo Leopardi. 2a ed.

Firenze, Le Monnier. (Enthält Briefe von und an Ludw. von Sinner.)
Piper, P. Zu Notkers Rhetorik. (Ztschr. f. deutsche Phil, von Zacher-Gcring. 22, 277—286.)
Rambert, E. Etudes littéraires. Ecrivains de la Suisse romande. 12°, 485 p. Lausanne,

Rouge. 3 Fr. 50.
Reblin, C. Zur Basier und Strassburger Recension von Lamprcehts Alexander. 4 42 S.

(Progr. d. Gym. Neubrandenburg.) Leipzig, Fock. 1 M. 60.

Rossel, V. Histoire littéraire de la Suisse romande des origines à nos jours. Tome I. 8°.

XII, 532 p. Bâle, Genève, Lyon, H. Georg. 7 Frs. 50. (Bespr. Basl. Nachr. No. 307 ;

National Suisse, 29. Okt. ; Gaz. de Lausanne, 29. Okt. ; Suisse libérale, 31. Okt.)
— Antoine de Chandieu et Ronsard. (Le Semeur H, No. 20.)
—• Un écrivain catholique à Genève au XVIe siècle: Jeanne de Jussie. (Le Semeur II,

No. 16 u. 17.)
Savi-Lopez, Maria. Leggende delle Alpi. 8°, 358 p. Turin, Löscher.
Schirmer, G. Ueber James Sheridan Knowle's William Tell. (Anglia XII, Heft 1.)
Schleicher, Iw. Ad. Ueber Meister Johannes Hadlaub's Leben und Gedichte. Leipziger-

Dissertation. 108 S.
Sieber, L. Die Basler Fragmente des Roman de Troie von Benoît de Sainte-Maure. (Centrlbl.

f. Bibliotheksw. von Hartwig, 6, 261—262.)
— Das Testament des Erasmus vom 22. Januar 1527. Nach Amerbachs Copie i. d. Univ.-

Bibl. Basel. Zur Erinnerung an die feierliche Eröffnung des Gymnasiums zu Basel am
24. Oktober 1589. Gr. 8°, 28 S. Basel, Schweighauser.

— Inventarium über die Hinterlassenschaft des Erasmus vom 22. Juli 1536. Zum 1. Male
nach dem Ms. veröffentlicht. Kl. in-8°. 19 S. Basel.

Socin, Adolf. Das schweizerische Idiotikon und die wissenschaftliche Bedeutung der Mundart.

(Herrig's Archiv f. neuere Sprachen. Bd. 83, 111—128; 321—343.)
St. J., Dr. Die erzieherischen Ideen in Gottfried Kellers Dichtungen. (Schw. Lehrerztg.

No. 29—33).
Stehlin, Karl. Regesten z. Geschichte d. Buchdrucks bis z. Jahre 1500. II. Aus den Archiven

Basels (Arch. f. Gesch. d. deutsch. Buchkandels, 12, 6—70.)
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Stern, Alfred. Aus dem Briefwechsel von Fritz von Stein und Ludwig Zeerleder. (Goethe-
Jahrbuch von L. Geiger, Bd. 9, 148—160.)

Stickelberger, H. Consonantismus der Mundart von Schaffhausen. (Beiträge z. Gesch. d.
deutschen Sprache u. Litt, von Paul u. Braune XIV, 381—454).

Stocker, F. A. Das Volkstheater in der Schweiz (Schweiz. Ztsclir. f. Gemeinnützigkeit,
28. Jahrg. Heft 2).

Stosch, Johannes. Die Verse vom Eber in der St. Galler Rhetorik (Ztsclir. f. deutsches
Alterth. u. deutsche Litt, von Steinmeyer, XXXIII, S. 437—439).

Tschumpert, M., Pfr. Versuch eines hündnerischen Idiotikon, zugleich eiu Beitrag zur
Darstellung der mittelhochdeutschen Sprache. III Lief. 8°, Chur, 1888.

Vischer, Fr. Th. Die schweizerische Litteratur des 18. Jahrh. (Altes und Neues. Neue
Folge, S. 45—71).

Vuy, J. Origine des idées politiques de J.-J. Rousseau. In-12°, 275 p. Genève, H.
Trembley. 2 Frs. 50.

Wölfflin, H. Salomon Gessner. Mit ungedruckten Briefen. Mit Reproduktionen von
Radirungen Gessner's. 8°, VIII, 160 S. Frauenfeld, Huber. 4 Frs. (Besp. Schw.
Bibliographie S. 174).

Wyss, Bernhard. Das Volkslied (Euimenthaler-Bl. No. 44 ff.)
Zangemeister, K. Zur Geschichte der grossen Heidelberger, sog. Manessischen Liederhandschrift

(S. A. aus Westd. Ztsclir. f. Gesch. u. Kunst VU, 47 S. 1888).
Zeitgedichte aus der Helvetik (Zürch. Post No. 205, Beilage; Alpenrosen No. 47).

Angst, H. Vor der Schlacht. Beitrag zur Landesmuseums - Frage. 8°, 20 S. Zürich,
Zürcher & Furrer. (S.-A. aus: N. Z. Z. 12./13. Juni,)

Balli, F. L'ingegnere Ant. Tonini. 12°, 16 p. Bellinzona, Colombi. 50 Cts.
Burckhardt, D. Die Schule Martin Scliongauers am Obcrrliein. 8°, 149 S. Basel

Schneider. 3 Frs.
üastan, A. Le peintre Melchior Wyrsch — Le statuaire Paneras Eggenschwyler (Mém.

de la soc. d'émulation du Doubs, 1888, p. 119—124, 144—154).
Düring, Jos., Staatsschreiber. Episoden aus der luzernischen Kunstgeschichte (Vaterland,

No. 132 ff).
Elben, 0., Dr. Zur Geschichte des Schweiz. Männergesanges, insh. des eidg. Sängervereins

(Schweiz. Musikztg. XXIX).
Gladbach, E. Charakteristische Holzbauten der Schweiz vom 16.—19. Jahrb., nebst deren

inneren Ausstattung, nach der Natur aufgenommen. Liefg. 1. Mit 8 Taf. und vielen
Holzschn. Gr. in-fol. 4 S. Berlin, Ch. Claesen & Cie. 9 Mk.

Günther, Reinhold. Schweizergeschichtliche Holzschnitte u. Kupferstiche z. Zeit der Ren-
naissance (Basl. Nachr. No. 307).

Händke, B. Einige Handzeichnungen von Hans Baidung Grien in Bern. — Zwei
Handzeichnungen von Hans Holbein d. J. in Bern (Kunstchronik von Lützow. Jahrg. 24).

— Daniel Lindtmayer (von Schatthausen) nach den Handzeichnungen im k. Kunstgewerbemuseum

und k. Kupferstichkahinet. (S. A. a. d. Jahrb. d. kgl. pr. Kunstsammlungen
1889, Heft 4, 8 S.)

— Nikolaus Manuel Deutsch als Künstler. 8°, 116 S, m. 4 Lichtdr. Frauenfeld, Huber.
3 Frs. 20. (Bespr. Berner Tagbl. No. 260; Schw. Bibliogr. S. 175; N. Z. Z. No. 335;
Allg. Schw. Z. No. 288).

— Ergänzungen z. Biogr. d. Nik. Manuel Deutsch. (Berner Ztg. 1890, No. 52.)
Hardegger, August. Altes und Neues aus St. Gallen. Anlässlich der Hauptversammlung

d. Schweiz. Ingenieur- u. Architekten-Vereins. Mit Lichtdrucken. 8°, 39 S. St. Gallen,
Zollikofer.

Henking, Dr. Karl. Ueber die Frage der Errichtung eines Schweiz. Nationalmuseums. 8°,
18 S. Schaffhausen, Brodtmann.

Katalog der Jubiläums - Ausstellung der Kunstgesellschaft der Stadt Luzern. Luzern,
Räber. 8°, 40 S.

Lehrs, Max. Eine dritte Madonna von Einsiedeln des Meisters ES. (Zeitschr. f. bild.
Kunst v. Lützow, 24. Jahrg. Heft. 7.)
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Luzern und das Schweizerische Landesmuseum. Entwurf zu einer Eingabe. Als Manuscript
gedruckt. Luzern, Räber. 8 S. in 4°. — Der Regierungsrath des Kantons Luzern an
den h. Grossen Rath desselben betr. Nationalmuseum. 8°, 10 S.

Luzio, A. e R. Renier. Di Pietro Lombardo architetto e scultore veneziano. (Archivio
storico dell' arte di Roma, fasc. XI—XII; novembre—dicembre 1888.)

Meisterwerke schweizer. Glasmalerei. Hrsg. vom Hist, antiquar. Verein in Wintertliur.
Nach d. Originalen aufgenommen, mit erklär. Text von A. Haflner. Lietg. 6—10, mit .je

6 Blatt. Imp.-fol. Berlin, Gh. Claesen & Cie. In Mappe à 16 M.
Muheim, Gustav. Bericht der ständeräthliclien Kommission betr. Gründling eines schweizerischen

Landesmuseums. Vom 9. Dezember 1889. 16 S.

Mz. H. Die Deckengemälde der Kirche von Zillis (Christi. Kunstbl. No. 7, S. 105—108).
Pfyffer von Altishofen C. u. d. Löwendenkmal in Luzern. Z. Feier d. TOjälir. Bestandes

d. Kunstgesellschaft d. Stadt Luzeru, v. Dr. Tb. v. Liebenau. Luzern, Räber. 5 Fr.
Rahn, J. R. Der ünnotli in Schaffhausen (Schweiz. Bauztg. 1889 No. 22—24).
— Die Malereien aus dem Renaissance-Zeitalter in der ital. Schweiz (Repertor. d.

Kunstwissenschaft von Janitschek, Bd. XII und XIII).
v. Rodt, E. Historische Alterthümer der Schweiz, I. Serie, 25 Bl., in-4° mit 13 S. Text

Selbstverlag des hist. Museums in Bern. 25 Fr. (Bespr. Allg. Schweiz. Ztg. No. 109;
N. Z. Z. No. 159; Bund No. 169; Kath. Scliwzbl. V, S. 271.)

Rotta, Paolo. Una gita archeologica in Isvizzera. (Lega Lombarda No. 32, Dicembre 1888).
Secretan, E. La chapelle des Terreaux. Notice historique. Avec 2 phototypies. 12°,

32 p. Lausanne, Bridel. 1 Frs.
Stocker, F. A. Basler Stadtbilder. Alte Häuser u. Geschlechter. Mit 4 Lichtdr. und

3 Holzschn. Gr. 8°. VIII, 351 S. Basel, H. Georg. 6 Fr. 50.

Inhalt: Die St. Joliannsvorstadt. — Das Jolianniterhaus. — Das Klösterli. — Das
Haus zur Magd. — Der Formonterhof. — Die Dietschy-Häuser. — Die Häuser zum
Ulm. — Der Seidenhof. — Der Erimanshof. — Der Segerhof. — Der Gasthof zu den

drei Königen. — Der Gasthof zur Blume. — Der Fischmarkt. — Der Gasthof zum
Storchen. — Das Haus zum Effringen. — Das Haus zum Tanz. — Der Gasthof zur
Krone. — Der Marktplatz. — Die Post. — Das Haus zur Vigilanz. — Das Haus zum
Berner. — Der Gasthof zum Wilden Mann. — Der Kardinal. — Eines Metzgers Heim.
— Die Riimelinsmühle. — Das Haus zum Dolder. — Das Stadttheater. — Das Hebel-
Haus. — Der Spiesshof. — Die Augenheilanstalt. — Die Sarasin'schen Häuser. — Der
Gasthof zum Kreuz. - Oberst Gustavson, ein Basler Bürger. — Die Basler Leckerli
und das Imbergässli.

Tscharner, B. von. Die bildenden Künste in der Schweiz in den J. 1886—1888. 8°

98 S. Bern, Schmid, Franke & Co. 2 Frs. 50.
Vetter, F. Eidg. Landesmuseum oder Unterstützung örtlicher Alterthumssammlungen?

Der h. Bundesversammlung gewidmet. Iu-8°, 24 S. Bern, Jent & Reinert. 80 Cts.

Virchow, R. Zur Geschichte des Schweiz. Wohnbaucs (Verli. d. Berliner Ges. f. Autlirop.
etc. Sitzung vom 16. Febr. 1889, S. 191—194).

Vf. Au musée historique de Berne. Les tapisseries de Bourgogne (Gazette de Lausanne
No. 20).

Zucker, M. Zwei Handzeichnungen Zeitblom's in Basel. (Repertorium von Janitschek.
Bd. XII, Heft 4.)

Zürich als Sitz des Schweiz. Nationalmuseums. 8°, 23 S. Zürich, Ulrich.

V. Münz- und Wappenkunde.
Archives héraldiques suisses, publiés par Maurice Tripet, lie. jur. 3e année 1889. 12 N0'

in-4° avec planches et illustrations. Neuchâtel, Maurice Tripet. 5 Frs. 25.
Sommaire: Les cimiers de la maison de Neuchâtel, par Jean Grellet (avec une planche

color.) -- Bemerkungen zum Basler Siegel, von Dr. J. Morel. — La famiglia Planta.
Cenni storici e genealogici, per il cav. G. B. di Crollalanza. — Beiträge zur Kenntniss
der Heraldik und Spliragistik der deutschen Schweiz. III. Die Erben der Kiburger
Kleinode. Von G. Ulrich Stutz. (Mit 1 Stammtafel.) — Le lion de Reinach, par Victor
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Bouton. — Le »Schild" de l'auberge de Thielle et les armoiries de cette commune,
par M. Tripet. — Les armoiries de Trachselwald, par M. Tripet (avec 1 planche). —
Notes sur les armes de qq. familles nencliâteloises. X. Pourtalès, par Jean de Pury.
— Les verrières du moyen-âge de Stammheim (Zurich) et de Stein-am-Bhein (Seliaff-
house), par F.-W. Borel. -— Benedikt Meyer - Kraus. — Les règles du blason. —
Les forteresses et les armes des Attinghausen, par M. T. — Les sobriquets et les
armoiries des communes, par F. Chabloz. — Les armoiries de la Confédération et des
Cantons suisses. — Une lettre de M. le Dr. Daguet. — Origine des armes de la
maison de Fribourg, par J. Grellet. (Avec 1 pl.) — Ex-libris. Art héraldique suisse.
Notes sur les armoiries de la Béroche.

Bulletin de la Société suisse de Numismatique. 8e année, 1889. 12 Nos in-8°, av. planches.
Bàle, Alb. Sattler. 8 Frs.

Daraus : Aus schweizer. Archiven : Nachahmungen schweizer. Münzen in ausländ.
Münzstätten, von A. Geigy. — Die Thaler von Züricli aus dem 16. Jahrli., von C. F.
Bödeeker. — Nachtrag zu den von den Kantonen Uri, Schwyz und Unterwaiden
gemeinschaftlich geprägten Münzen, von A.Sattler. — La médaille de Marc Monnier, par A.-H.
— Notice sur 2 monnaies biennoises, par E. Turrian. — Numismat. Reminiscenzen aus
den Aarganer Klöstern, von A. Münch. — Eine Medaille auf Gottfried Keller. — Haldenstein

und Schauenstein-Reiclienau und ihre Münzprägungen, von A. Geigy. — Falsche
Münzen, von E. Platel. — Umprägen von Luzerner Schillingen in Doppler, von Th. von
Liebenau. — Varia. — Ein falscher Thaler von Solothurn, von A. Sattler. — Rollbatzen,
von Dr. A. Geigy. — Die Münzen des Kant. Appenzell, von A. Sattler. (S.-A. 1 Fr.)

Calvin-Medaille. (Ztsclir. d. Münch. Altert.-Vereins. II. .Thrg. N. F. Heft 3 und 4. 64 S.)

Gnecchi, Francesco ed Ercole. Saggio di bibliografia numismatica delle zecclie italiane
medioevali e moderne. Gr. in-8°, XXI e 469 p. Milano, Cogliati.

Jäcklin, Dietrich. Wappen der A° 1887 lebenden Biirger-Gesclilechter der Stadt Cliur,
zusammengetragen aus Wappenbüchern älterer und neuerer Zeit, sowie nach Sigillen u.
Pettschaften in der Sammlung bündnerischer Wappen. Mit 17 Taf. In-4°, 21 S. Chur,
Jul. Rich. 6 Frs.

Stutz, G. U. Das Reitersigill Graf Gottfrieds v. Habsburg-Laufenburg. (Dtsch. Herold, 20. Jlirg.)
Tripet, M. Etat actuel des armoiries communales dans le canton de Neuchâtel. 18°, 16 p.

Neuchâtel, Bertlioud. 50 Cts.

Tripet, M. et Colin, J. Armoiries de familles Neuchâteloises, tirées de l'armoriai manuscrit
du notaire; J. Huguenin. Neuchâtel, Cabinet héraldique.

Wappen, das eidgenössische (Botschaft des Bundesrates an die Bundesversammlung vom
12. Nov. 1889, 8 S. ; Offener Brief an die Bundesversammlung über das eidg. Wappen
von M. Tripet, 12 S.; N. Z. Z. No. 335; Basl. Nachr. No. 347, Beil. 5; Allg. Schw.
Ztg. No. 295 ; Journal de Genève 1890, No. 30.)

Redaction : Dr. G. Toiler in Bern. — Druck und Expedition von K. J. Wyes in Bern.


	

