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9. Klagerodel der Kirche Cur gegen die Freien von Vaz.
(Ca. 1314.)

Im Pfarr-Archiv Bendern (Fürstentum Lichtenstein) liegt ein Dokument,1)
das auf die Zustände in Currälien zu Beginn des 14. Jahrhunderts, insbesondere
auf die Stellung der Freien von Vaz zum Hochslift Cur, manch' neues Streiflicht wirft.
Wir lassen dessen Wortlaut nachstehend in extenso folgen.

Bischof Siegfried halte im November 1310 die geistliche und zeitliche Verwaltung
seines Bistums auf die Dauer von 10 Jahren dem Dompropst Rudolf von Monifort
übertragen und das Land verlassen.2) Diesen Umstand scheinen die rätischen Dynasten

ausgenutzt zu haben, vor allem der Freie H. von Vaz. Forlgesetzte UebergrilTe
liessen die Kirche und deren Leute nie mehr zur Ruhe kommen. Alle Beschwerden

gegen den Vazer und dessen Anhang wurden nun 1314 schriftlich zusammengefasst,
offenbar zum Zwecke, sie dem in der Ferne weilenden Kirchenfürsten zu unterbreiten.
Sie beziehen sich ausnahmslos auf Vorfälle aus den Jahren 1310 bis 1313. Auf Einzelheiten

kann an dieser Stelle nicht eingetreten werden. Sie bleiben einer besonderen

Abhandlung vorbehalten. Nur ein einzelner Punkt muss kurz gestreift werden. Es

betrifft die Person des Freiherrn von Vaz.

Bisher galt es als ausgemacht, dass nach dem frühzeitigen Ableben der beiden
Brüder Jobannes (f ca. 1299) und Walter Y. ca. 1295) Herr Donat der einzige männliche

Sprosse der Familie gewesen. Nun führt aber die vorliegende Urkunde
verschiedentlich einen «nobilem virum H. de Vatz» und einmal dessen Bruder Alexander
auf: «notandum, quod H. de Vatz et Swigerus minister, R. Pasthardus et ÜJlr. filius

') Dasselbe wird nunmehr, nach geil. Mitteilung von Herrn Domherr Dr. J. G. Mayer
in Cur, dem dortigen bischöflichen Archiv einverleibt werden.

') Näheres bei J. G. Mayer, Gesch. d. Bist. Chur. Bd. I, S. 332.
4



Ofîenne et Alexander frater H. fregerunl lensam et ducalum ecclesie Curiensis
in Monte Seplimo». Wer waren die Brüder? Die Vornamen H[einrich?j und Alexander
sind bei den Yazern ganz ungewöhnlich. Jedenfalls haben ihre Träger nicht der
Hauptlinie, den Nachkommen Walters IV. angehört, sondern unzweifelhaft einer Nebenlinie.

Des genannten Walter Bruder Rudolf 111.(1222—1253) scheint zwar kinderlos
gestorben zu sein. Dagegen steht fest, dass deren Vetter Marquard einen im
siebenten Dezennium des 13. Jahrhunderts mehrfach urkundlich bezeugten Sohn Reinger
hinterlassen. Ob H. und Alexander dieses Marquard Enkel gewesen, bleibt freilich eine
offene Frage so lange, bis weitere archivalische Funde sicheren Aufschluss zu geben
im stände sind. Ein Stück Wahrscheinlichkeit wohnt indessen dieser Vermutung inne.

Das in Frage stehende Dokument, eine Papierhandschrift, besitzt Rodelform und
besteht aus vier aneinandergenähten Stücken von 12 cm Breite und 33-35-33-29 cm

Länge. Leider ist die Schrift stellenweise stark verblichen, bisweilen überhaupt nicht
mehr lesbar. Die betreffenden Pal lien sind im Druck durch markiert,
Ergänzungen des Hg. in [ ] gesetzt. Eine erste Abschrift der Urkunde wurde von
Pfarrer Sainadeni in Vallendàs, eine zweite von dem Unterzeichneten angefertigt;
letztere liegt dem Abdruck zu Grunde. Ueberdies ist der Rotulus Photographien worden.

Dem Texte wird ein kurzer Kommentar historisch-topographischer Natur
beigegeben. Leider war es nicht möglich, alle vorkommenden Lokalbezeichnungen zu

identifizieren. Insbesondere betrifft diese Bemerkung eine Anzahl Flurnamen, die sich
auf der Topogr. Karte nicht verzeichnet finden.

Schliesslich sei es mir noch vergönnt, den Herren Prof. Dr. J. G. Mayer und

Stadtarchivar Fritz Jecklin in Cur, die mich auf das Dokument hingewiesen, für
die gell. Vermittlung des Originals und der photographischen Reproduktion den

gebührenden Dank abzustatten. R. H.

Nota[ndum] defectum et dampnum la a> b> [Curiens.]
[pos]t recessum domini S. episcopi Cur.1) per [nobilem vi]rum dominum de

Vatz et h[omines] suos tarn nobiles quam ignobiles a tribus annis citra.
Primo acceperunt homines illius [de] Vatz Û1 r. de Pialeas de Almsen2)

XXX mod. Cur. mensure et III f. mer. in cas. per duos annos contra [ijusticiam, videlicet

homines de [ V a 11 e ] R e n i8) et de S c h a m s.

Item eidem unum funem de corro II lb. [mez.]
Item predicti homines de Valle [Re ni] et de Scham m es fregerunl villico
a) unleserlich. b) vielleicht ccapitulo». c) darüber ein nicht mehr zu entzifferndes
Wort.

*) Bischof Siegfried von Cur hatte am 9. November 1310 den Dompropst Rudolf
von Montfort auf 10 Jahre zu seinem «vicarius generalis in spiritualibus et temporalibus»
bestellt. Mohr, Cod. Dipl. II Nr. 135 und 220; vergl. J. G. May er, a.a.O., I, S. 332.

') Al m en s im Domleschg. Topogr. Atlas Bl. 410. Ueber den dortigen Meierhof vgl.
Mohr, 1. c. II S. 116; Casparis, Der Bischof von Chur als Grundherr im Mittelalter,
S. 27 ff.

') Rheinwald.
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Constanze cellarium suum et acceperunt omnia, que ibi invenierunt, que valuerunt

centum lb. mez. et plus.
Item M e it i g u s de M o 1 e n d i n o dedit coactus domino de V a I z I seumam vini,

quod ipsum defenderet ante homines suos de Lenze,1) qui sibi acceperanl pecora
sua el pro eisdem peccoribus oporlebal ipsum dare [X]YI lb. promitlendo illis de Plaça

la2) et dando.

Item illi de Tavaus8) acceperunt prediclo M e n i g o granum quinque [d]iebus
aratricis el fenum ad valorem XII karratarum.

Item illi de St osa via*) acceperunt sibi II mod. grani.
§. Item plebanus de Vatz*) accepit omnem a> granum de una ecclesia, in

quant fugilabant homines ecclesie Cur[iensis] in isto prelio.
Item spoliavil Yivencius de Mulden8) homines ecclesie Cur[iensis] in

A Imsen in isla treuga in IYor karralis feni el plus.
§. Nolafndum], quod Thomas de S wan in gen1) (de Surrasaxo) pignoravit

Jacobe Reden in vita sua unum praturn dictum al Schiegel pro XXXVI lb. mez.
et XII sol.

Item super idem pratum dedit etiam XII sol. mer. in cas. et IVor cas. mer. sex

annis ante mortem ipsius R e d e n et omni anno usurpavit usque [adj annum
présentent prelerili autumpni anni MUCCC°XI1I0 et tune llainr. S c h a f fa b) seclavit ipsum

pratum per vim cum hominibus armalis illius de Y atz et sie depullit ipsuin T hont

a m de pralo predicto post mortem predicti Reden pie memorie et sie rentan-
sit non solutus.

§. Item nola[ndum], quod Thomas Alius Thome de Swaningen dedit
Raine de Vicosuprano8) pro Jacobo dicto Reden novem marchas Cur. et de

unaqueque lib[ra] me/., dedit iam tribus aunis transaclis vel preteritis I quarlale grani
et nunquaui potui habere iusliciani vel amorent ab iilo de Yatz et suis hominibus,
quocienscunque petivi et requisivi.

Item solvi pro dicto Reden Wilheluiino Lombardo L sol. niez, et dedi
de unaqueque lb. I quarlale grani pro usura iam per 1res annos.

Item dedit Cristoforo de Grava9) nomine lideiussorio pro ipso.. Reden
XXIY Ib. mez. et de unaqueque lb.b I quarlale grani per 1res annos.

Item Andree de Marmorea10) VIII Ib. pro supradicto R e d e n et YIII quar-
talia grani per 1res annos.

a) sie. b) über der Zeile.

') Lenz. Topogr. Atlas Bl. 422.
2) Wohl identisch mit dem nachher aufgeführten «Plazola».
') Davos.
4) Savien.
') Ober-Yaz.
•) Muldain, im Albulatal (Topogr. Atlas Bl. 410). Sitz einer vaz'sclien Ministerialen-

faniilie. Vergl. Mohr, 1. c. II Nr. 29 und 91, 291.
7) Swainingen, Schwalingen Savognin im Oberhalbstein.
*) Vicosoprano im Bergell.
*) Vgl. unten S. 48. Hiezu Muotl), Ä. B., S. 19.
I0) Mar m eis, Marmorèra im Oberhalbstein, Sitz des gleichnamigen Curer Mini-

f-erialengeschlechtes. Vgl. Muoth, Ä. B., iS. 108. — Der hier erwähnte Andreas von M.
l8t Urkundlich bezeugt zu den J. 1302 und 1312. Mohr, 1. c. II Nr. 102 und 149.
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Item acomodavit prediclo Jacobo Reden LX lb. in prompla pecnnia, quas sibi
reddere debuil cum") usuris ipso anno, cum morluus fuit el de unaqueque Ib. VI quar-
tan[as] grani. Islam pecuniam tain capitalem quam usuram nunquam ab ipso habere

potuit iam tribus annis preteritis.
Item tenebalur ipse Jacobus predicto Thome in una alia parteb) XXIX lb. mez.

et de unaqueque lb. VI quarlanfas] grani, pro quibus denariis et grano est (ideiussor

Nycolaus de Camenata1) et nunquam ab ipsis potuit pro ipsa pecunia habere

iusliciain vel a mo rem bene per 1res annos.
§. Item solvit prediclus Thomas pro Pederasch Albino de Zutz2)

XXIII lb. mez. et de unaqueque lb. I quarlale grani per très annos.
Item fuit tideiussor iterum Pederasch contra dictum Schalriter de Bi vio3)

pro XXXVIII quartalibus grani, pro quibus venditus fuit equus, qui fuit sibic carus XXX lb.
Item idem Pederasch lenetur Thome XII lb. mez. el de omni libra I quar-

tale grani iam per très annos.
Item idem Thomas est tideiussor Pederast0) contra F rider. de Slur vi s4)

pro XXVIII lb. et XXVIII quartalibus grani, pro qua pecunia et grano dedit prediclo Frid.
pratum unum, quod est Pederasch el dicil dominus de Vatz esse suum et sic

accepil ipsum pratum in suam poleslatem.
Item iterum est fidejussor Pederasch contra Crisloforum de Grava pro

XIX lb. mez., quas collidie ab ipso Tho[ma] postulat.
Item de omnibus supradictis promisil Pederasch de se ipso et Ja. Beden

fratre suo pie memorie ipsum Thomam facere indempnem donec ad unicum denarium
bona fide. El hec omnia bene probare potuit cum probis hominibus.

Nota[ndum], quod Johannes filius Thome5) fuit obses Ja. Beden pro XL lb.

mez. contra H. Bassam et comedit in obslagio XX lb. mez. Insuper accepit prediclos
denarios sub usuris. Item predictus Beden tenebalur Johanni predicto XXXIV lb.

mez. et pro prediclis denariis nichil recepit.
§. Nol[andum], quod Wernherus Pi saunes fuit fidejussor etCristoforus

de Curie Jacobi dicti Reden contra Zutz filium Petri dicti Curtesia et Lauren

tii fratris sui pro XXXV lb. inez. el XII imperiales, pro quibus habet dampnum

el sustinet bene ad L lb. mez., quod bene probare polest.
§. Notajndum], quod Cristoforus de Grava solvit pro Jacobo Reden

XXIVor Ib. mez., pro quibus perdidi unum gorrit et unum funem de corro et duos;

gladios et de grano, quod sibi excepi ultra montes.
Item accepil ille de Yatz sibi IV seumas vini.

a) folgt durchstrichen «s».

b) Ende des 1. Rodelstückes. c) über der Zeile.

') Die Ca m in ad a von Savognin. Vgl. Muoth, a. a. 0. S. 114.
2) Zuoz im Engadin.
s) Bivio oder Stall a im Oberhalbstein.
4) Stürvis im Albülatal, Sitz einer Curer Dienstmannenfamilie. Vgl. Mohr, 1. c.

II Nr. 291; Muoth, 1. c. S. 113. Der hier genannte Friedrich von Stürvis wird nachher
nochmals aufgeführt, dsgl. Bur. und H. de Stürvis.

') Vgl. unten. i.
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Ilem Pederasch lenelur predicto Cristoforo in una [tarte VÏII Ib., item in
alia 111 lb., quas acomodavil sibi in prompla pecunia.

Hein pro duobns quarlali[bus] salis II lb. Be liiis noil potuil habere iusticiam nec

amorem de illo de Y atz et hominibus suis.

§. Nota[ndum] quod Hai nr. et Wilhelmus frater") suus de Lagen zona
solverunt Haine potestati pro Jacobo Heden Xll mar[chas], pro quibus fuerant
fideiussores et debitores predict! Heden et promisit ipsos reddere indempnes II. et

Wilh[e!mutn] prediclos.
Item solverunt vicedomino Cur. XII mar.[chas] pro sepediclo Reden et

Pederasch fraler suus promisit eis post mortem fralris sui Heden trahere
ab omni dampno.

Item Eg.[elolfo] de Schowenslain1) pro predicto Heden XXII
lb. mez.

Item Lutoldo de Muldins2) XXY11 lb. mez. pro ipso Reden.
Item Frider. de Stur vis centum Ib. mez. pro supradiclo Reden.
Item Alberto Schrofa XXII Ib. mez.

Item Pelro diclo [Schraini?] de XXII. Ib.

Item Willi. L om bar do XV [lb. mez.]b) el XY cas. appreciatos.
Item dederunt in domo sua dicto Pyzemolle YI1I lb.

Item dicto G a sc hu n de BivioIX lb. et unum cenlenarium in cas.

Item Herum in alia parte dicto Gascun de Bivio unum centenarium cas.,

quod enii a fabro de Campsür.
Item solverunt pro sepediclo Reden Johanni lilio Thome de Swaningen

centum lb. mez.
Item Thome Alio Thome predicto XIV lb. mez.

Hein Nycolao de K e m en a la3) XIV lb. mez.

Item dicto Piniol VI lb. liiez.
Item T h om a si o de Swain in gen Y oves appreciatas. Petrus fraler suus

promisit eos facere indempnes.
Hem dicto Ram bach4) Y lb. pro seuma farine.
Item dederunt predicto Reden duos boves ad arandum pro Y1I mod. Cur.

ffl [ensure].
Item ÛIr. Alio Thome de Schwaningen YII mod. Cur. m[ensure].
Item sepedictus Reden pie memorie obligavil ipsis H. el Willi, predictis

omnia bona sua in vita sua spontanée et sana mente ac bona volunlale, videlicet agros
et prala, que sila sunt apul T i n ge 11 zo nam5) et alibi.

a) über der Zeile. ll) Ende des zweiten Rodelstückes.

') Eglolf von Schau enstein erscheint urk. 1311, 1312 und 1316, in letzterem
Jahr zusammen mit seinem Bruder Rudolf. Mohr l. c., II Nr. 145, 149, 160. Die
v- Schauenstein waren Dienstleute der Kirche Cur ; ihre Stammburg lag unterhalb Masein

Thusis. Topogr. Atlas Bl. 410. Ygl. Muoth a. a. o. S. 79.

') Vgl. Mohr 1. c. II Nr. 291. Er war 1343 nicht mehr am Leben.
3) Caminada.
4) Curer Bürgergeschlecht.
') Tingezon, Tin z en, südöstlich von Savognin. Topogr. Atlas Bl. 426.
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Hem specialiter in vila sua sanus et sana mente obligavit predictis II. et Willi.
maigeriam1) suam dictam Esser m an et homines residentes in ipsa villicacione pro
CG lb. mez. et. receperunt censum [usque in hodiernam diem].")

Item C r i s t o f o r o de Grava IV mar.
Item Andree Pap pin LV lb. inez.
Item Swigelnus de Piazola et F rider, de Stur vis secaverunl ipsis per

vim pratum dictum Sehn über in, quod lenuerunt iam XX annis aul plus transactis

pro iusto predio.
Item H. de Valz et Yivenlius de Muldin aeeeperunt ipsis in publica strata

per vim ac contra iusticiam et in districtu et ducalu ecclesie C u r. II equos, qui bene

valuerunt centum lb.
Item in ipso litigio vendidit idem Viventius predictis H. et Willi. II equos

et I slappam et noluit nullam iusticiam ab ipsis recipere coram domino noslro prepositob)
nec alibi.

Item H. de Valz el Viventius de Mulden venerunt postea et spoliaverunt
eos b) V equis, IVor bobus et II vagcis.

Hec omnia universa et singula predicta probari possunt per viros discretos et

honestos et quod semper postulabanl ab illo de Vatz et suis hominibus iusticiam et

amorem, quam semper denegaverunt ipsis.
Item volebant predieli H. de Valz et Viventius et socii eorum captivasse

quondam Lombardum, qui venil de Curia [cum]0) H. de Ruhenberg2) in
ducalu et tensa vestra el ecclesie Cur.

Nota[ndum], quod H. de Vatz el S wigerus minister, R.Pasthardus elÛlr.
Alius Offen ne el Alexander fraler H. fregerunt lensam el ducatum ecclesie Cur.
in Monte Septimo8) spoliando quosdam Lombardes equis ipsorum videlicet XI

equos in alpe propria ecclesie Cur. videlicet Zuzoni et Irbardo de Cla
Nolafndum], quod Vivencius Scrofa manutenet unum agrum, qui perlinel

villi[cacioni] in Swainingen4) et fuit ipsis villicis adiudicatus in iudicio in Ymo-
caslello5) coram advocato, quern [agrum adbuc babel et] non vult eum

dimitlere.dî
Nota[nduin], quod ille de Valz el homines sui dampnificaverunt Jacob um de

V a 11 e servitorem ecclesie C u r. in ducenlis lb. mez. contra deum et iusticiam, quod

vapulavit novercam suam.

a) durchgestrichen.
b) über der Zeile.
c) am Rande beigefügt.

d) Ende des 3. Rodelstückes.

') maigeria villicatio.
') Urk. bezeugt zu 1311 («R. de Ruhenberch») Mohr, 1. c. II Nr. 135. Die von Ruhenberg

waren Vaz'sche Dienstleute. Vgl. Moor, Urbar, des Domkapitels S. 49.

*) S e p t i m e r.
4) Das Hochstift besass zu Savognin einen Meierhof. M ohr 1. c. II Nr. 12, 20,

74—76; Muotli a. a. 0. S. 105, 110, 115; Casparis 1. c. S. 106.
6) Tiefencastel im Oberhalbstein. Topogr. Atlas Bl. 426. Vgl. Mohr a. a. 0.

II Nr. 145 und 291.
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Nolafndum], quod Pede rasch lenel unum pratum dictum Laud u nan contra
iusticiain quod perlinet villicacioni Ria ms1) et iam per duos annos non solvit censum.

Item infantes Bellaflor seccaverunl unum pratum contra iusticiain periinentem
hominibus curtis in Riams el vocatur pratum [Mulana].

Nola[iidum], quod ecclesia Cur. dispotestata est per Bur. el H. de Sturvis IVor

hominibus, qui pertinent ad curiam Riams, iam tribus annis.

Nota[ndum], quod Ascliigel de Bivio pie memorie obligavit pratum Albannas,
quod est el fuit uxoris sue, pro Jacobo diclo Reden pro XLIl lb. mez., quod pratum
solvit X lb. mez. singulis annis, de quibus predicta relicta Aschigel et Alius

suns caruerunl iam quinque annis transactis el semper peliverunl iusticiani vel amorem,
que negala eis fuit. Ceteruin sciatis, quod Jacobus Reden accepit a Ma r qua r do
Paslhardo de Bivio lilio C hfl nr. de Gazano[va] XVI lb. mez., quia idem

Reden fuit üdeiussor predicti Marqua rdi unàciim Aschisgelo. Sed tamen pre-
dicte XVI lb. debebanl dari uxori Aschisgeli, quia fuerant sui.

Rein habuit lantain pecuniani ab Aschisgelo, quod debuit idem Reden dare
sibi XV. mod. Cur. men[sure] el I quartale

I n B i v i <1.

Nola[ndum], quod dominus de Vatz et homines sui [dampnificaverunt] Ûlr.
de M a rm ore a2) in treuga bona [facta] inter ecclesiam Cur. el ipsos bene ad
CCtas lb. mez.

Item predictus de Vatz et homines sui dampnificaverunt F r i d. [de M

armor ea]3) bene ad L [niez.] el [plus].
[Item dainpnificaverunl] predicti S y in on em de Marmorea et homines suos

ad valorem censum lb. [et plus].
Item abslulerunt liomini Barlholomei de Marmorea L lb. oves appreciatas

in alpe A 1 a o s e.

Item villico Ùlrici de Marmorea, qui est [ecclesie] Cur., aceeperunl XL
oves appreciatas

Item dampnificaverunt Petrum lilitim monachi [de Monte] Septimo1) ad

centum L lb. mez. el plus.

[Item .] Andree Papin in Bivio VII [deduci] fecit cum equis ipsorum
• acceperunt Ro a)

§. Nota[ndum] defectum, quem patilur ecclesia Curiensis et capitulum ex
parte Corn i Iii.

Primo tenet gasadam 5) Michahelis in loto, que est pro tercia parte ecclesie Cur.

a) der Rest unleserlich.

') Reams im Oberhalbstein. Über den dortigen bischöflichen Meierhof vgl. Mohr
a- a. 0. II, S. 119; Muoth a. a. 0., S. 105; Cas paris 1. c. S. 106,

3) Vermutlich identisch mit dem von Mohr, II Nr. 68 zum Jahr 1296 bezeugten
Ulrico de Marmorea.

') Dieser Friedrich von Manuels ist sonst, soweit ich sehe, nirgends bezeugt.
4) Hospiz St. Peter auf dem Septimer. Vgl. darüber Mayer, a. a. 0., I. S. 305.,
s) casada.
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Item tenet Micliahelem filiurn Michahelis, qui habet Gerdrudam pro legit-
lima, que est tola capiluli el est de Uinbliges.1)

Item tenet Annam filiam villici de Schiers, uxorem Ulrici de Fubpenle,que
est tola capiluli el vir Cornilii.

Item tenet fllium Folconis, cuius pater tolaliler est ecclesie Cur. et dicit pre-
dictus Cornilia, quod ilia progenies tola sit sua.

Item tenet alpem de Senûtz,2) que pertinet ad villicationem diclam Molinar
sub Castro Aspermonle,5) de qua se intromiserunt Johannes Stum et Pan-
cracius4) frater suus, qui dicunt esse predium ipsorum el propter hoc fuit graviter
vapulatus predictus villicus.

Item tenet alpem Termenutz,5) que pertinet villicationi vel maigerie de Proel
et vull earn habere pro tempore villici ibidem.

§. Nola[ndum], quod Cornilia accepil per vim et poteslalem infantibus Jacobi
de Cornulia domum curlim, super quo Gaudentius frater predicti Jacobi infecti fuit
electus ipsis infantibus pro advocato.

Item predictus Gaudentius petit dimidiam partem nomine filiorum fratris sui

Jacobi predicti de seplem bernis porcinis.
Item unum agrum, quern emit ipse Gaudentius a predictis infantibus, quem

tenet et habet Cornilia.
Insuper ipsum Gaudenlium privavil et accepit advocaliam predictorum infantium

el sue ac omni hereditati ipsorum per vim el sine iusticia.
Et supradiclis omnibus rogavi dominum ineum prepositum, quod faceret ipsi

Gaudentio iusticiam contra Corniliam et propter hoc vulneravit ipsum Gaudenlium
Cornilia.

Item accepit Gaudentio Yll karratas messis el lanlum in feno, quod valet

VII lb. mez.
Item unum caldare, quod valet III lb. mez. el totam subpellectilem domus accepit

predictus Cornilia.

') Malix, südlich von Cur im Tal der Rabiusa. Topogr. Atlas Bl. 406.

') Zanutsch hinter Valzeina. Topogr. Atlas Bl. 415.

s) Molin ara, Hof zwischen Trimmis und Zizers, am Fusse der Aspermont. Topogr.
Atlas Bl. 415. Vgl. Mohr, 1. c. II, S. 107.

4) Die Sturn sind eiu zu Ende 13., Anfang 14. Jahrli. in der Stadt Cur häufig
vorkommendes Geschlecht. Vgl. Mohr, 1. c. II, S. 111.

*) Vermutlich identisch mit der bei Muoth a. a. 0. S. 180 angeführten Alp «Trüm-

notz». heute Fürstenalp (Ramnotz) ob Trimmis. Topogr. Atlas Bl. 415.
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10. Note sur le combat d'Ins (Anet).
(25 Décembre 1375).

Un jour avant la désastreuse surprise d'Yvon de Galles à Fraubrunnen, dans la

nuit du 25 Décembre 1375, une autre bande importante des routiers anglais d'Enguer-
rand de Coucy avait déjà été défaite et probablement exterminée par un contingent de

Bernois, de gens de Nidau, d'Aarberg et de Laupen, aidés de quelques volontaires

fribourgeois. Il restait quelques doutes sur le lieu de la rencontre; les chroniqueurs
la plaçaient uniformément à Ins; mais quelques historiens n'en voulaient pas moins
reconnaître dans ce vocable, non pas 1ns, en français Anet, paroisse du district d'Erlach
au canton de Berne, mais bien Jens, paroisse de Bürgten, au district de Nidau du

môme canton.
Mr. Michael Benzeralb, dans une étude fort solide,1) vient de dissiper tous les

doutes qui pouvaient encore subsister au sujet de celte identification. Par l'examen

philologique des textes, la critique des traditions et des témoignages, surtout par
l'exposé des conditions politiques et stratégiques de la guerre, il prouve que l'égorge-
menl des 300 «Gugler» et le pillage de leur camp, dans la nuit de la Noël à la Saint
Etienne 1375, ne peuvent avoir eu d'autre théâtre que le village d'Anet, dans le grand
marais d'Erlach. La plus ancienne mention de la victoire bernoise d'Ins est peut-être
bien le «Lied» populaire des «Engelschen»,2) dont la date incertaine de composition ne

doit pas être cherchée bien postérieurement à la fin de la campagne;8) mais le premier
chroniqueur qui parle de ce haut fait, avec précision, est Justinger;4) Mr. Benzeralh
fait judicieusement observer que son témoignage est de tout premier ordre, puisque
Justinger, signalé déjà comme notaire à Berne en 1390,6) peut très bien avoir été renseigné
sur le lieu du combat par des acteurs ou des témoins oculaires du coup de main.6)

Le hasard d'une recherche m'a fait tomber sur une note annalistique encore
inutilisée, échappée à la plume d'un bourgeois de Fribourg; ce texte inédit ne nous
enrichit pas de multiples détails sur la bataille; son mérite est de représenter une source
plus ancienne, encore, que la chronique de Justinger; dans l'état actuel de nos connaissances.

il doit être considéré comme la première mention, de date et de provenances
connues, d'une défaite des -Gugler», déjà située à Ins.

Les Archives d'Etat de Fribourg, possèdent un beau manuscrit à miniatures du

• Schwabenspiegel» précédé des Livres des Bois et des Macchabées, et suivi de la «Handfeste»

de Fribourg, en allemand.7)

') Das Treffen bei Ins (25. Dezember 1375); Freiburger Geschichtsblätter,

XVI, 1909, p. 119—165.
s) Publié entre autres par Emm. von Rodt, Der Schweizerische Geschichtforscher,

XIV, 1852, p. 138—142.
*) La retraite de Coucy commence en Février 1376; cf. E. v. Rodt, Ingram von

Coucy, ibid. p. 92—97.
*) Cf. Benzerath, op. cit., p. 150 et 162.
6) Fluri, Konrad Justingers Handschrift, Anz. f. Schweiz. Gscli., N. F.,

Vlll, p. 130; cf. Benzerath, op. cit., p. 162.
6) Benzerath, 1 o c. cit.
7) Législation et Variétés No. 42; voir la description de ce manuscrit par

"f- Schneuwly, dans le Fribourg Artistique, 1891, notice de la pl. VI.
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L'auteur, scribe et peintre, en est le cordelier Gerhard de Franconie, qui travailla
en l'année 1410, à l'intention d'Henslin Yerber, ou Yerwer, de Breslau, bourgeois et du

conseil de Fribourg en Uechlland ;l) ce dernier personnage utilisa les belles surfaces de

parchemin des feuilles de garde de son manuscrit, à vrai dire plus pour y consigner ses

propres événements de famille des années 1403 à 1415, quelques recettes ou formules
médicinales, que pour faire oeuvre de chroniqueur fribotirgeois; toutefois il nous
renseigne exactement sur la date de sa naissance, le 24 Juin 1355, à la Saint Jean d'été,
et sur celle de son arrivée en Uechlland, le 14 Septembre 1371.2)

Nous savons, d'autre part, qu'il fut reçu bourgeois, le 29 Janvier 1397;*) au

moment où le pays fut si gravement troublé par l'invasion des «Gugler», il était donc
à Fribourg; âgé de 20 ans, il sut, sans aucun doute, comprendre les événements qui
répandaient l'alarme jusque dans la ville.4) Aussi est-ce sans une erreur de date qu'il
rapporte les deux grandes défaites des routiers anglais, seuls hauts faits dignes de

prendre place dans sa chronique de famille:
Item es ist zewissen do man /.all von goltes gebürl thusent dreihundert und fünf

und sybentzig iar an sant Steffens lag ze wienachten do würden die engelschen
erschlagen ze fröwenbrunnen. Und do würden öch die engelschen erschlagen ze Ins, da

vor an der selben wienachten abenl in dem selben Jar.5)
Nous avons donc, avec ces quelques ligues, le témoignage d'un contemporain des

deux batailles de Fraubrunnen et d'Anet; ce témoignage, il est vrai, ne fut couché par écrit
que quelque temps après 1410; dans la question qui nous occupe, il n'en constitue pas
moins une mention de plus et la plus ancienne de la localité d'ins comme champ de bataille.

Hans ou llenslin Yerwer a malheureusement négligé de nous renseigner sur la

part prise à l'action par les Fribourgeois; le curé Girard fixait ce secours à 10 lances
et attribuait à ce petit contingent la capture d'une bannière en drap d'or que fut
suspendue dans le choeur de Saint Nicolas;6) il reste donc à retrouver la source de ces

renseignements ou à identifier la bannière d'or avec une des planches de la Collection
des drapeaux peints des Archives de Fribourg.7) Paul E. Martin.

') Cf. ibid., pl. XIV, la reproduction photographique du passage relatif à l'auteur
et au propriétaire du manuscrit en 1410.

2) Législation et Variétés f. No. 42; face interne de la couverture, à la tin du
volume: «Item es ist zewissen daz ich Hans Verwer geborn bin do man zalte von gottes
gebiirt thusent driihundert und fiinf[und|fünfzig Jar uff sant Johans tag ze Siingichten.
Och ist zewissen daz ich in disz lant kam, do mau zalt, von Gottes gebiirt thusent
driihundert eines and siebentzig Jar dar nach uf des heiligen erütz tag ze herbsten.

3) Fribourg, Archives d'Etat, Livre des Bourgeois en papier, fol. 95 v.
4) Cf. Benzerath, op. cit., p. 155—156.
5) Op. cit. fol. 161 Vo.
') Cf. Benzerath, op. cit., p. 150 et 163.
7) Législation et Variétés No. 53; oeuvre du peintre bourguignon Pierre

Croulot en 1647.
La rédaction de cette courte note m'a été grandement facilitée par les obligeantes

indications de Mrs. Albert Biichi, professeur à Fribourg et Otto Meinardus, directeur des
Archives d'Etat à Breslau.



11. Urkunden zur Geschichte der Talschaft Tavetsch.
Jenseits der Oberalp, im Ouellgebiel des jungen Rheines, liegt die Talschaft

Tavetsch (tirk. Thyfelz, Thifelsch). Ihre Vergangenheit ist noch wenig aufgehellt.
Was P. Placidus a Spescha in seiner 1805 abgeschlossenen «Beschreibung des
Tawätscher-Thals»1) an historischen Notizen bringt, beschränkt sich vornehmlich
auf die Darstellung der Beziehungen zur benachbarten Landschaft Urseru und enthält
im wesentlichen nur Wiederholungen aus seiner Schrift «Lage, Begebenheiten
und Ordnung des Ursären-Thales».8) Die Lokalarchive scheint der gelehrte
Benediktiner für seine Studien nicht ausgebeutet zu haben. Dagegen hat der verdiente
Bündner Historiker J. C. M uoth in seiner Abhandlung «Die Thalgemeinde Tavetsch;
ein Stück Wirtschaftsgeschichte aus Bünden»3) archivalisches Material
verwendet und auf Grund dessen bemerkenswerte wirlschaflsgeschichlliche Resultate zu Tage

gefördert. Immerhin sind seinen Nachforschungen im Archiv zu Sedrun einige ältere
Stücke entgangen, deren Wortlaut nachstehend zum Abdruck gelangt.4)

Trotz seiner Lage an einem seit der Römerzeit stark begangenen Handels- und

Verkehrswege tritt das abgelegene Tal in der rätischen Geschichte nur wenig
hervor. Jahrhunderte hindurch mit dem Stifte Disenlis aufs innigste verbunden,
haben sich die auf zahlreichen zerstreuten Höfen5) ansässigen Bewohner — ein eigentlicher

Mittelpunkt fehlte bis in die neuere Zeil — durch Viehzucht und Alpwirtschaft
ihren Lebensunterhalt verschafft: noch heute sind die Tavelscher ein ausgeprägtes Hirtenvolk.

Viehzucht und Alpwirtschaft bilden infolgedessen den Hauptgegensland der

verhältnismässig wenig zahlreichen Dokumente der Talschafl. Die werlvollsten Urkunden
Urbarien und Rödel sind ohne Zweifel 1514 und 1799 mit dem Disenliser Archiv
unwiderbringlich zu Grunde gegangen.

R. H.

I.

Vergleich uiu Alprechte auf der Alp Glu f.
1380 April 23. Disenlis.

Original: Perg. 26/20 cui. Gemeinde-Archiv Tavetsch.
Allen den, die disen brief ansehenl oder hörend lesen, kiind ich, Peter Hain-

rugütt, und Jacob und || Marti, min elich sün, und vergehenl offenlich mit disem

brief, daz wir alle drye ainhelleklich || mit gesundem lib, bedahtem mill, unbelwngen
an den stellen und zu den ziten, da es wol kraft || und mahl moht haben, umb all
misshellung, stöss und ansprach, die wir hettenl aid haben mohtent uff disen hütigen

') Mscr. auf der Kantonsbibliothek in Cur.
*) Ueber deren Wert habe ich mich in der Festschrift «Ursern im Mittelalter»

5 geäussert.
3) < B iin il n e r. Mo n a t s b lat t » 1898, Nr. 1 ff.
4) Die Zustellung der Or. hat mir in äusserst liebenswürdiger Weise Hr. Dr. F.

Bartsch er in Cur vermittelt, dem ich auch an dieser Stelle meinen verbindlichsten
Hank erstatte.

') Vgl. Muoth a. a. 0.. S. 8 ff.



tag, als dirr brief geben ist, von der alp wegen uff Jùfs, mit disen nachgeschribnen

erberer löten von Thyfetz, des ersten mit Rüdolfen von Révérés,1) Yiventzen
von Kacbezön, mit Marlin von Révérés, Hainr. von Salvanigx, mit Willis
säligen binden von der Mûr, Jacoben von Kurthin,2) Martin Zörggen, Alberl
Rogollen, mit Jäklin und sinem brüder Martin von Rovêres, mit Jennin
Nesulles, mit Willin Snider, Jennin Hainrich, mit Ülr. sälgeu kinden von

Kaschyrolas,3) Pelern von Orlschow, J ennin von Jufs4) und sim brüder Wernli,
mit Burkarten von Krestes,5) mit Fumyen llainr. tocbter von Kaschyrolas
und mit ir swôsler, mit Yigilyen Willis sun von Kaschyrolas und Gyslen siner
swöster und mit allen ieren erben und nachkomen lieplich und frönllich an all

zwngnöst verricht sint und gar und genlzlich versünt, also und mit sôlicher be-

scheydenh[eil]. daz wir alle dry mit uffgehabnen hénden, mit geslrakten fingern vor
offem gricht mit gesamnoler urtail ze den haylgen ainen gelerten eyd gesworn liant
die egen[anten] tallöt noch kam ir erben und nachkomen niemer anzegriffent an ir lib
noch ir gut, haimlich noch offenlich, mit gericht noch ân gerieht, gayschlichem oder

weltlichem, noch kains wegx schadgen mit Worten oder mit werken mit guten tröwen
an all gel'erd. Wer aber, daz wir sy ölz hetlent anzesprechenl, da son wir von inen

ain bloss rehl an offem gericht ze Thyfetz oder under der linden ze Thysentis
unverzogenlieh nômen in disein nähsten jar nach dem tag, als dirr brief geben ist.
Wa wir des nit tätint, so son wir sy dannanhin niemer ine bekümren mit Worten noch

mit werken, als vorgeschriben ist. Geschäch aber, davor got sy, daz wir alle dry
gmainlich oder ainer aid zwen under uns wider den obgeschribnen dingen und ge-
dingen iemer mit werten aid mit werken lälinl, als vormals geschriben ist, wa denn

der obgenjanlen] tallöt zwen oder dry bi ir eid und êrsprechenl, daz wir schuldig wärint,
so son wir inen alle dry gmainlich für schädlich lût gefallen sin an alles gericht und

ân menglich widerred, sy begriffent uns hie im land oder in andren landen. Wa

aber daz geschäch, daz uns daz gricht ungmain wär ze Thyfetz oder ze Thysentis,
da wirs och sont nômen in disem nähslen jar, als vorgeschriben stal, und wir daz

erzügtinl mit drin erbern golzhusinannen ân uns, den êr und eyd ze globenl wôr,
dannanhin so son wir den den obgeschribnen tallöten von Thyfetz und gen ir erben,
ob sy enwärend, daz rehl süchen, wa es uns denn allerfuglichest ist ân menglich widor-

red, und denn, so sont uns die obgen[anten] ding und geding kain schad sin an lib noch

an güt. Und des ze ainer mêrer Sicherheit und warem, offnem urkund alles des, so

vorgeschriben slat, so bitten wir obgen[anten] Peter llainrugutt und Jacob und Marli,
min sun, den wisen, fröinen, wolbescheyden man Rüdolfen Venr, dozemal under-

vogt ze Thysentis, daz er sin aigen insigel offenlich henk an disen brief, won wir
aigner insiglen nil liant, ich ielz genanter Rûdolf Venr, vogl, vergich offenlich an

disem brief, daz ich durch ernslicher bétl der obgen[anten] Peters Hainrûgûllen und

siner sun min aigen insigel offenlich henk an disen brief, mir und allen minen erben

') Raveras, oberhalb Disentis. Topogr. Atl. Bl. 408.

') C u r t, i n s.

s) Cascharolas.
4) Giuf, Tal und Hof in der Nähe von Ruèras. Topogr. Atl. Bl. 407.

') C r e s t a.
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und nachkoraen unschädlich. Dirr brief ist geben ze Thy sentis des jares, do man

zall von gotz gebürt drüzehenh un dert jar und darnach in dem ahtzgosteri
jar an sant Georien tag.

Das Siegel abgefallen.

II.

Übereinkunft wegen der Alpen Tgiom, Ginf und Mtlar.
1391 November 10.

Original: Perg. 33/25 cm, Gemeinde-Archiv Tavetsch.

Vidimus v. 1538, Perg. 30/37 cm, ebendas.

Wir hienach ges[chriben] lallüt von T hi fetsch, des ersten Jenni ab Jufs, Peter
von Orlschew," Jenni Ülis || sun von Gatheschu n,b *) Vi ventz von Gatheschun,b
Marti von Revär[es],c Jäkli von Müllärds) und Marti || sin briider, Willi
Snider,e Jenni Heinrig,1 Jenni Jacobs säligen Mülinär[es]g 3) elich sun, Thôni
von Gaschi || rolas,h Matheus von Gaschirolas,h Gili von Gaschirolasb und

sin swöster Gisla, die beidii für einen wirl sint genant, Jenni Nesutten' und

Marlis Zürggenk sälig[en] elich tochler, och für einen wirt genant, Albrereht
Rogelia,1 Hemma, Janns sälig[en] ab Jufs elich lochter, Peters sälig[en] Gflsen
tochler Margaretha, der jung Heini von Salvanigx und Willi von Y a 11 ü 11 a ,n

kündent allen den, die disen brief ansehent oder lièrent lesen, und veriehen offenlich
für üns und für all ünser erben und nachkomen, das wir recht und redlich ze einem

ewigen gedingd übereinkomen sint von ünser alpen wegen in dem Gamertal,5) in
dem Juftal,6) in Müllär7) und umb ander berge, weide, tal und alpen, die zû den

vorg[enanten] alpen hörend, ez sigen hüb, vetliüras aid wie si denn genant sint. Dez ersten
also, das ünser keiner dero obges[eiten] tallülen oder ünser erben und nachkomen, ob wir
enwär[en], sinen teil in den vorg[enanten] alpen und güler nieman anders sol lihen, versetzen
oder verköffen denn allein denen, die mit üns egen[anlen] lallüten in den vorgen[anten]
alpen und guter teil und gmein liant, und sol dieselb ielzgen[anlj lihung, Versetzung oder

verkôiïung gentzlich und gar slan an fier erber mannen, die wir vorgfenanlen] lallüt oder
ünser erben und nachkommen, ob wir enwär[en], under üns denn darzû gebent und

erwellent aid der mer teil under üns, und waz sich dieselb fier man oder der mer
leil under inen denn erkennenl und ussprechent, damit sol die egen[anl] lihung, Versetzung
oder verkoffung ein end und usgang haben an menglich hindrung und sumung, as

a Ortscheiiw. b Gat.lietschun. c Ravayres. d Mylar.
6 Schnider. 1 Heinrich. g Mulinayres. h Gaschyroles.
1 Neschutten k Zürggen. 1 Albert Rogallya.
mGûschen n Walyllya.

') Catenschuns.
*) Milar, Mi là, heute Alp mit MaienBässen ob Ruèras. Topogr. Atl. Bl. 407.

') M u 1 i n a t s c h.
4) Vi gl ilia, ehemaliger Hof. Vgl. Muotli a. a. 0. S. 11.
5") Heute Tgiom.
8) Giuf, Tal und Alp ob Ruèras.
') Vgl. oben Anm. ')



dik es ze schulden kämi. Och ist sunderlich gedingel, ob keiner under üns obg[enanten]
lallüten oder unser erben und nachkomen die vorgfenanl] lihung, Versetzung oder verköf-

fung an sicli nil weltinl nemen, so belt derselb oder sin erben, die denn von iereni

teil weiten gan, as vorgeschoben ist, vollen gewalt einem andern golzhusman von

Thifetsch ierü reclilung an den obg[enanten] göter versetzen oder verkofien und nieman

anders än menglich hindrung und sumung. Wa aber dheiner under uns vorg[enanten] talluten

von Thifetsch oder unsern erben dem obg[enanlen] ding, gedingd und stuk keins liber-

giengen mit gevärden, so sol derselb oder sin erben, ob er enwär, guol und gar
ewenklich von den vorgfenanten] ieren rechten Verstössen sin und sont dieselben reclilung
deshin gar und genlzlich gevallen sin Tins andren vorgfenanten] lallüten oder titisren erben

und nachkomen gemeinlich und unverscheidenlich. Es ist och ine beredt und gedinget:
wenn lins dheiner obg[enanten] lallüten erslirbet, er lassi denn vil erben oder lulzel, so sont

si doch nit füre» recht haben erben und alpen, denn für ein geluiset und hofstall, as

dik es ze schulden kämi. Unser ieglicher sol och mit gedingd aid ünser erben, ob

wir nit wären, sin hofslat bedakt haben, ob es die andern nil enbern went, und wela

sin hofslat under üns nit helt in den obgjenanten] guter und alpen und mit der warheil nit
gezogen niocht, derselb sol gnot oder sin erben in den vorg[enanlen] alpen und gii 1er kein

reclilung me haben und sol och nieman andern zû im nämen mit gevärd, und sunderlich

unib was einung der merer teil under üns übereinkomel, da sol allweg der minder

teil volgen, as dik, so es ze schulden kämi. Wir obg[enanten] tallüt habint och dises

obgesjehriben] alles getan mit gunst und willen des erwirdigen herren ünsers gnädigen

herren abbt Johannes1) des golzhus ze Thisentis und mit siner hende vollverligel
an den stellen und ze den ziten, da semlich sache wol kraft und macht inocht haben,

und ze ewiger und stäler Sicherheit bitten wir all gemeinlich und ünser ieglicher be-

sunder denselben ünsern gnädigen herren den abbt, das er sin eigen insigel offenlich
henki an disen brief. Wir ietz genjanler] abbt Johannes offnent an disein brief, das

dises obgeschriben alles mit ünserm gunst und willen geschehen ist und mit ünser

hende vollverligel habint an den stellen und ze den ziten, as vorgeschoben ist, und

umb ernstlich belt willen dero obg[enanten] tallüten von Thifetsch, ünsern gotzhuslülen,
henken wir ünser abbtie insigel offenlich an disen brief, der geben an sant Martis
abent des iares, do man zalt von goltes gebürt drüzeh en hundert ein und nün-
tzig jar, da zegegen warent gezügen junkherr Heinr. von Puntningen, °)2) vogt
[ze] Thisentis, Ül r. Barlolta, amnian ze Thisentis, Heinrigett Meissen,
Martin us Bürg von Val s, p) Y i ven tz von Yergüren, i) Vincentz von Fontänen, r)

Jäkli von Byschulm8) und ander erber lût [gnû]g.
Das Siegel abgefallen.

Der Schluss des Vidimus lautet:
Item und ist diser brieff erniiwerett mit recht und urttell nach usswysung ir urttell-

brieffs, so die, so yetz gerechtikeyt in den obgenanten alppen und gutter hand, mit recht
und urttell erlangt und yetz mit des lands anhangedem insigel befestnet und geben im

liornung nach Cristi unsers lieben herren geburt tusannt fünffhundert drysseg
und acht j a r e.

Das stark beschädigte (Tal)-Siegel an Perg.-streifen.
°) PuntnygeD. p) Valtz. a) Vergûra. r) Fanthounen. Byschgulm.

') Johannes IV. 1387—1401.
') Bultringen, ehem. Burg bei Ruèras, Sitz einer Disentiser Ministerialenfamilie.



59_

Hi.

Vertrag zwischen Ursern und Diseiitis wegeu der beiderseitigen
Märchen und Vielipfäiidung.

1563 September 13.

Original: Perg. 30/48 cm. Gemeinde-Archiv Tavetsch. —Doppel im Archiv Ursern.

Reg.: Muot.h a. a. 0. S. 108.

Anne domini tliussendt fünffhundert sechszig und dry ulf mentag
den dryzech en den lag Septem bris ist ein berichl und vertrag || gemacht worden

zwyschen herren Johann de Florin, alt landlriehter im Oberen Grauwen Pundl
und landlammann zu Dyssentis, und herren hauplmann Sebastian || von Castel-
berg und herren landtrichler Petter Brechler samt seinen milhafflen eines Iheils
und herren Casper Müessli, ammann des thals Urseren, Ilanß || ßusy, Statthalter

daselbst, Baschion Renner in nammen gmeindler thallüllen von Urseren anders-

theils in bysein Heinrich Zragen, wylundl landlvogl zu Lyffennen, und Johanes
Gysier, aller landtvogt im Bin thai, beit des rats zu Ury, uß bevelch ihrer herren
und oberen harzu verornet als von wegen spans, so sych zwyschen obgemelten parlhen
gehalten etlicher marchen und weytgangs halb uff dem Cristpalger berg. Erstlichen
ist abgeredl worden, das die all marchen by dem grossen stein, glich by der landt-

straß an dem ort, da sych die wasserrunß von einanderen scheiden und ein theil
der wasseren gegen Urseren und der ander theil gegen Dyssentis zu fliessen, also

sein und plyben soll und des oris die alppen und der selbigen gerechtigkeillen beider-

syz von ein anderen scheiden und die recht landtmarch heisen und das diser march
zu merer erlütterung in dem grossen stein, so nechst darby ein chrüz ingehouwen
werden soll, der march gleich lulen und von dersiilbigen march gegen mittag alle gredi
richtig hinuff byß uff den obersten spyzen oder grat des bergs, und soll die march, so

uaan mittag halb an dem biell glich zunechst ob dem see1) funden, liiemit uffgehept
sein und gar thannen gelhon werden und fürhin einzig iner gellen. Demnach soll

gegendl diser hievor angeregten landtmarch by dem stein ob der landlstraß milnachl
halben einanderen dienende march bysyz an dem biell gesezt werden und von der-
selbigen march vürbaß hinuff in die thieffe, da ein blatten an dem biell ligt, soll euch
ein guol crüz ingehouwen werden vür ein march und von demselbigen chrüz richtig
hinuff zu der alten march und von derselbigen march aber wülter alli gredi hinuff an
dun nechsten nössen. Daselbst soll ein chrüz für ein landtmarch ingehouwen werden,
Welche yez gemelle marchen alle recht landlmarchen heißen und sein sollen und des orts
die alppen mit allen ihren gerechtigkeilen beidersyz endscheiden und sollendt die zwo
ahen marchen, so hievor millnacht halben uff dem biell oben gestanden zwyschen der
hie obgemelten march, so by dem stein statt, da sych die wasser scheiden, und der
6rst angezeigten obersten allen march danen gelhon werden und fürhin einzig mer
Sellen. Und ist hieby ouch beschlossen und abgeredl worden, das uff den alppen ge-
nannt Thallolen und Bergören2) und üff den orten die wasserrunß die rechten
'audtinarchen zwyschen denen von Dyssentis und Urseren sein sollen und des orts
^tyder theilen alppen und weiden endlscheiden geben also, wo die wasser gegen

') Oberalpsee.
*) Tegliola und Portgèra. Vgl. Topogr. Atl. Bl. 411.
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Dyssentis hin Iiiessen, da söllendl die uß den püntlen die alp nuzen und niiessen
und darzuo recht haben als ihr eigenthumb, und wo die wasser gegen Urser en
fliessen, da sollen ouch die von Urseren die alp nuzen und niiessen als ihren
eigenthumb. Und damit viirhin ein yeden theil seine alppen an den slössen dester
rüewiger mögen nuzen und niiessen und so niit dem vech schaden zufiiegte,
so hat man darauff nachvolgenden pfandtschilling gesezl: also wan sych liegen
wurde, das von dein einen theil vech ulT dem anderen theil gan oder funden wurde,
das der theil, dem schaden beschicht. sollich vech umb dem nachbestiinplen
pfandtschilling pfänden mag, darviir ein haupt vech nemmen, biß der pfandtschillig ußgericht
wiirdl, nämlichen von einem roß oder stillten mit einem viilli ein guolen bazeu oder
vier guol criizer darviir, und von einer kue dry guot crüzer, von einem meyß- oder
zeitriindl zwen guot criizer und von einem schall' oder geiß ein guolen criizer und
solches so oirt und dick ein theil dein anderen solcher schaden zûfiiegte und das
vech iiIT dem seinen funden wurde. Doch soll man einanderen mit pfenden das kleinen
vechs nit zu gfar sein als mit schaffen und geißen. Und ob sych begeb. das sych von
hiz wegen elwan ein haupt oder zechen ein demwederen theil uff das sein iouffen
wurde, da soll man einanderen ml zu gfar sein. Und des zu waren urkundt und diser
bericht zu fiirderung, habendi wiir disen briefT zu beden theilen mit unsers landts
von Dyssentis und unsers thals von Urseren insygel angehenckl und ubergeben uff
dem tag, wie obslatt.

Das 1. Siegel hängt an Perg.-streif'en, ziemlich wohl erhalten. Vom 2. ist bloss noch
der Wappenschild mit dem von rechts nach links aufsteigenden Bären erhalten, die Umschrift
dagegen zerstört.

Gleichzeitige Dorsualnotiz: «Marchenbrieff zwischen Tawetsch und Urscheren.»

12. inschinen, Inschi, Igschenen.
Im JBSchw. G. Bd. XXXII habe ich die in mittelalterlichen Dokumenten aus dem

Urserntal verschiedentlich aufgeführten «Inschinen» oder «Inschiinen» als Teilstiicke
der Allmende, die einzelnen Talgenossen zu Sondernutzung überlassen wurden,
bezeichnet und darauf hingewiesen, dass sie analog dem Sondergut durch Einhagung vom
übrigen Allmendgute kenntlich gemacht worden seien.1) Dass der im untern Reusstal

vorkommende Ortsname Inschi (Intschi) mit den »Inschinen» zusammenzustellen
sei, halle schon früher J. L. Brandstetler betont und eine etymologische Erklärung
zu geben versucht. Nach ihm geht das Wort auf lateinisch «uncia» Landmass —
Teil einer Juchart — zurück und bedeutet «wahrscheinlich ein zur Anpflanzung be-
stimmles Landslück, ursprünglich etwa den zwölften Teil einer Juchart, später
überhaupt eine kleine bebaute Landparzelle.2) Eine andere Ansicht verlritt M. Wanner
in seiner Studie «Ueber einige Ortsnamen des Landes Uri».8) Er erklärt die

') S. 29 Anm. 1.

') Beiträge zur schweizer. Ortsnamenkunde: VI. Inschi, im «Gfrd.»
XLII, S. 204/205.

•) VII. Histor. Neujahrs-Blatt von Uri, 1901 S. 4/5.
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alte urkundliche Form «Unlschinon» als aus «Antinon» entstanden, was «Weiler an

der Grenzscheide, an der Grenze der Besitzungen der Abtei Zürich» bedeuten soll.
Welche der beiden Deutungen die richtige sei, überlassen wir der Beurteilung der

Sprachgelehrten. Zweck dieser Zeilen ist vielmehr darzutun, dass die zeitweilige
Ueberlassung von Allmendparzellen zu Sondernutzung sowohl auf rätischem wie ala-

mannischein Boden üblich gewesen ist.
In seiner Arbeit über «Die Talgemeinde Tavetsch» bringt J. C. Muoth1)

eine Reihe von Beispielen einer Ausleihung von Gemeindeland zu Privalnutzung. Man

hiess ein solches Stück «meiensess». «In der Regel blieben diese Maiensässe Eigentum

der Nachbarschaft» (Talschaft); vielfach wurden sie indessen im Laufe der Zeil
abgelöst und damit Privateigentum.

Nichts anderes als zu Privalnutzung ausgegebene Allmendparzellen sind auch die
auf alamannischein Boden zahlreich vorkommenden «Einfänge» und «Einschläge». Ein

instruktives Beispiel für die Entstehung eines solchen «ynschlag» liefert eine Vereinbarung

zwischen den Bauern und Tagnauern von Benken b. Andelfingen aus dem Jahre

1619. Darin wird in Art. 3 slipuliert: «Und wie ein gantze gmeind vormaln von
diser ailment in die fünff/öchen jucharten vëlds ingeschlagen, die jerlich von iro

vergantet werdent, als habend wir in fründllichkeit dahin gehandlet, das inen noch über

daßelbig oucli in die sechßzechen jucharten vëlds ungfahr von diser ailment
zugelassen und verwilliget worden». Auch dieser «ynschlag» soll «glych wie das ander

veld under inen durch die gant» ausgeteilt werden und «was einer uff der gant
darumb verspricht, das solle er also bar oder uffs lengst desselben jars uff sanct

Marlinstag ußrichten und zalen oder aber er im nechsten jar darnoch weder uff das-

selbig noch uff andere stuck nützit ze schlachen haben und nüt destominder das

versprochen gantgëlt zü erleggen schuldig syn.»
Ausdrücklich wird noch betont, «das vilgeinëlle beide verwilligete stuck vëlds

nüt destoweniger den namen des allinentguts haben und weder von dem einen
noch von dem anderen für syn eigenthumb erkënl noch angesprochen werden». Ein
weiterer Art. bestimmt sodann: «Man solle ouch nit gwalt haben dieselbigen
ingeschlagnen stuck in einichen weg zu versetzen noch zu verkouffen, und ob es bescheche,
dem ußlyeher aid küüffer deßhalb, silmaln es gmein gut ist, dhein rächt darumb
gehalten werden.» Endlich steht es bei der Gemeinde jederzeit — «über kurtz oder
lang» — «sölliche ingeschlagnen stuck widerumb ußzeleggen» und dem Weidgang

zu öffnen.2)
Ihrer rechtlichen Natur nach besteht somit zwischen «inschinen» und «meienseß»

und «ynschlag» keine Differenz. Dagegen scheinen die beiden letztern stets auf

längere Zeit zu Sondernutzung übertragen worden zu sein; im Gegensatz zu den
«Einschlägen» konnten die beiden ersteren auch durch Erbschaft, Kaufund sonstwie die
Hand ändern.8) In welcher Weise die Austeilung der «inschinen» vor sich ging, entzieht
sich unserer Kenntnis.

') Die Talgemeinde Tavetsch; ein Stück Wirtschaftsgeschichte aus Bünden, im
*Bündn er. Mon a tsbla tt », 1898 S. 35/36

') Z. R. Q. I, 470/471.

Vgl. Denier. Urkunde aus Uri Nr. 224 und 238.
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Dass im Laufe der Zeit solche Allmendgüter in das Privateigentum ihrer Besitzer
übergegangen sind, steht fest. Bisweilen blieb dann die alle Bezeichnung an dem
betreffenden Grundstück haften und ward zum Lokalnamen. Auf diese Weise erklären
sich die zahlreichen Flurbezeichnungen «Einfang» in der alamannischen Ostschweiz,
so auch der Name «Inschi» in der Pfarrei Silenen, «Igschenen» ob Selkingen im
Oberwallis.*)

Ob »Inschinen» und «ynschlag» nicht auch sprachlich dasselbe bedeuten?

R. H.

13. Einige Ergänzungen zu L. E. Iselin: „Walliser Ortsnamen

und Walliser Urkunden".
In Nr. 5 des «Anz. f. Schw. Gesch.» 1909 bringt Herr L. E. Iselin eine interessante

Untersuchung über Walliser Ortsnamen und Walliser Urkunden. Ohne des nähern auf
die Ergebnisse dieser Forschung einzugehen, möchte ich hier einige kurze Ergänzungen,
resp. Berichtigungen dazu bieten.

1. Unter der Bezeichnung in lacu nostro sito in monte de Morgia, wie sie für
1344 urkundlich belegt ist (M. I). R. XXXII, p. 382) und in lacu de Morgia, wie sie für
1379 sich findet (M. D. R. XXXVII, p. 173) wird nicht der Maerjelensee am
Nordabhang des Eggishorn angegeben, sondern der Bettnersee, der See auf der Alpe
der Gemeinde Betten, zur Pfarrei von Morel gehörend. An beiden angezogenen Stellen
handelt es sich um das Recht des Frauenkloslers von Gnadenberg in Fiesch, in
genanntem See zu fischen. Dass beim Maerjelensee keine Rede von Fischen sein
kann, liegt auf der Hand. Seine eisig kalten Fluten bieten solchen nicht die nötigen
Lebensbedingungen; zudem entleert er sich ja öfters vollständig. Der Bettmersee
dagegen ist noch jetzt ziemlich fischreich, und an den oben berührten Stellen kann
nur dieser gemeint sein. Bekanntlich wurde das Kloster vom Gnadenberg beim Beginn
des XVI. Jahrhunderls aufgehoben und seine Rechte auf die Pfarrei Emen übertragen
und somit auch das Fischerrecht im obgenannten See von Morel. Dass der Pfarrer
von Emen die Befugnis hatte, im Bettmersee zu fischen, das beweisen mehrere
Urkunden im Pfarrarchiv Emen.

2. S. 514 berichtet_Herr Iselin, das Wort «schräjen» werde heute nur noch
vereinzelt in der Gegend der Vispertäler gebraucht. Das Wort ist im ganzen deutschen
Wallis noch jetzt gebräuchlich, und urkundliche Belege für frühere Zeiten liessen sich
in Menge beibringen.

3. Auf S. 515 schliesst Herr Iselin, «dass man vor etwa 100 Jahren den heutigen
Bezirk Baien nach einer andern Lokalität, nämlich Russen, benannte». Diese Annahme
ist unrichtig ; denn das von B r i d e 1 angeführte Niederrussen bestund tatsächlich und
bildete zur Zeit eine eigene Gemeinde; es befand sich aber nicht in der Nähe von
Baien, sondern am Gelände unterhalb Slaldenried ; das heutige Achersand, der auf dem
südlichen Ufer gelegene Teil des Weilers zur Neuen Brücke bei Stalden u. s. w.
bildeten die Gemeinde Niederrussen.

') Topogr. Atlas. B1.490.
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4. Nach Iselin laulel)B e r is a 1 im Volksmunde P e r s a 1. Ich möchte das

bezweifeln, es lautet eher Bärisal oder Pari sal. Urkundlich fand ich nur «Bärisal»
oder « Bärisal 1 » so z. B. 1596, 8. Dezemb. und 1637, 15. Okt. (Stockhalper Archiv,
Brig. Perg. Nr. 251 und 317).

D. Imesch.

14. Referate.
(Der Redaktion des «Jahrbuchs für schweizerische Geschichte» sind mehrfach neueste

Arbeiten zur Geschichte der Schweiz zugesandt worden; doch bringt bekanntlich diese

Veröffentlichung unserer Gesellschaft keine Bücherbesprechungen. Dagegen sind schon

einmal in diesem Anzeiger, Band IV, 1883. Nr. 5, solche Referate erschienen, und so .ist
hier, mit Zustimmung der Redaktion, dieser Versuch wieder aufgenommen worden. Dabei

werden auch zwei Abhandlungen, die mit der Geschichte des Klosters St. Gallen Berührungen

aufweisen, angezeigt.)

Paul Edmond Martin, licencié ès-lettres, ancien élève de l'école des hautes

éludes: Etude critique sur la Suisse à l'époque mérovingienne 534—715.
Thèse présentée à la faculté des lettres de l'Université de Genève pour obtenir le

grade de docteur ès-lettres (Genève, 1910).
Das Buch zerfällt in zwei Hauptabteilungen, Geschichte der jetzt schweizerischen

Gebiete in der merovingischen Epoche und Darstellung der Völker, des Landes, der
fränkischen Reichsverwallung. Die 19 Seiten anfüllende Uebersichl der Quellen und

Bearbeitungen, die der Verfasser heranzog — unter der zweiten Rubrik sind deutsche

und französische Werke gleich stark vertreten —, sind der Beweis für die eindringliche

Forschung, auf der das Buch steht. Eine Karte der Schweiz für die Mitte des

7. Jahrhunderls ist beigefügt. An mehreren Stellen sind einlässliche kritische Exkurse
in die Texlableilungeu eingelegt, so beispielsweise S. 8 ff. über den Umfang des

geographischen Begriffes Sapaudia, S. 125 ff. über die Oertlichkeit des Bergslurzes von
Tauredunum, S. 161 ff. bei Anlass des Todes des Königs Guntram über die Ueber-
Referung des Todesdalums in den Aufzeichnungen westschweizerischer Kirchen, S. 178 IT.

über die sogenannte Chronik des Fredegar.
Der Verfasser hat selbst am Schlüsse seine Ergebnisse kurz übersichtlich

zusammengedrängt.

In den zwei Jahrhunderten merovingischer Beherrschung der früher zum römischen
Reiche zählenden heutzutage schweizerischen Territorien hat sich das Eindringen
germanischer Völker vollständig vollzogen, doch so, dass sich eine Teilung darstellt, indem nach

üen schon 443 in die Sabaudia aufgenommenen Burgundern im Beginne des 6. Jahrhunderts
die Alamannen — der Verfasser schliesst sich der durch H. von Schubert: «Die

Unterwerfung der Alamannen unter die Franken» vorgeschlagenen Ansetzung an —- in der
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Rätia I. unter ostgotischem Schutz sich festsetzten und sich in die Alpen hinein,
westwärts bis zur Aare gegenüber den Burgundern, östlich auf Unkosten der Einwohner
der Rätia Curiensis, immer mehr ausbreiteten. Fiir die Burgunder geht mit der

Einverleibung in das fränkische Reich, bis 534, die selbständige nationale Existenz
verloren: rasch romanisierl, entbehrte das inerovingische Burgund besonderer Einrichtungen

und Bestrebungen. Dagegen sind die Alamannen, unter fränkischer Herrschaft

zu einein Herzogtum vereinigt, zu selbständiger Geltung erwachsen, unter Beibehaltung
germanischen Wesens, wenn auch von der merovingischen Gesetzgebung, den Einwirkungen

christlicher Mission tiefwirkend berührt. Andererseits haben die Reichsleihingen
der fränkischen Könige die territorialen Verhältnisse der schweizerischen Gebiete kaum

beeinflusst. Im burgundischen und rätoromanischen Landesteil werden die alten

römischen Stadtbezirke zu Gauen — der pagtis Equestricus, pagus Genavensis—, dann die

östlich vom Jura liegenden burgundischen Landschaften vereinigt zum Ducalus Ultra-

joranus, während für die alamannische Gaugestaltung eine solche massgebende

Umschreibung von römischer Zeit nicht mehr vorhanden war. Doch liegt für eine genauere
Kenntnis dieser Zeil die Umformung zu wenig vor, so dass besonders allgemeinere

Regeln zu einer Beurteilung abgehen. Wohl aber beweisen die erkennbaren Ereignisse

— Züge nach Italien, militärische Bewegungen, Kämpfe um die Grenze am Kamme

der Alpen — die fortwährende Bedeutung der schon in römischer Zeit gebrauchten Wege

über die Alpen und anderenteils die Eignung der geographischen Lage dieser Gebiete

für eine Gestallung, die sich in selbständiger Absonderung aussprach. Am Ende seiner

Erörterungen schliesst der Verfasser mit der Ansicht, dass diese geographischen
Bedingungen, mehr als die sich da begegnenden und sich mischenden Bevölkerungen,
auf die Bildung der geschichtlichen Ausgangsstellen schweizerischer Entwicklung
gewirkt haben.

Tony Borel: Une ambassade suisse à Paris 1663, ses aventures et ses

expériénces (Lausanne, 1910).

In seiner kurzen Vorrede betont der Verfasser die Bedeutung der 1663 geschlossenen

französischen-schweizerischen Allianz nach Analogien, die sich zwischen jener
Zeit und der Gegenwart ergeben, in der Verknüpfung ökonomischer Fragen mit den

politischen Tendenzen, auch in gewissen Erscheinungen der Sitten, und so glaubt er,
dass eine Vorführung der Ereignisse jenes Jahres neben der Erörterung der politischen

Angelegenheiten auch ein kulturgeschichtliches Interesse nach der Seite der Kennzeichnung
des französischen Lebens für jene Zeit aufweist. Einlässlicher stellt die Einleitung des

schweizerischen Gesandten in Paris, Lardy, die Stellung des Vorganges in der

Entwicklung der Eidgenossenschaft und in ihren Beziehungen zu Frankreich dar und hebt

daneben die ehrenvolle Haltung der beiden inil der Wahrung der Interessen des

schweizerischen Handels beauftragten Vertreter Zürichs und St. Gallens, Heinrich Escher

und llochreutiner, hervor, unter Hinweis auf die Arbeilen, die Paul Schweizer und Hermann

Wartmann der Tätigkeit dieser beiden Abgeordnelen gewidmet haben.

Der Stoff des Buches, das sich durch die angehängte vier Seiten füllende Litera-
lurübersicht als auf eingehende Vorarbeiten gestützt bezeugt, ist in fünf Abteilungen

gegliedert. Ausgehend von der Darstellung der schweizerischen Dinge im 17. Jahr-



hundert, nach einem Rückblick auf die Anfänge der Verbindung mit der französischen
Krone seit dem 15. Jahrhundert, auf frühere schweizerische Gesandtschaften nach

Prankreich, schildert der Verfasser die Vorstadien für die Erneuerung des Vertrages
von 1602 und die darauf bezüglichen Bemühungen und Ränke Jean de la Barde's, der
seit 1648 als Ambassador in Solothurn residierte. Ganz besonders eingehend, mit hübschen

kulturgeschichtlichen Ausführungen, ist dann der Weg, den die zum Bundesschwur
abgeordneten Gesandten, die einen über Dijon, die andern über Langres, einschlugen,
dargestellt. Auf die Beurteilung des zu dieser Zeil so wichtig eingeschätzten
Zeremoniells, voran der prérogative du chapeau, folgen der Einzug in Paris, die Audienz
bei dem König, die verschiedenen Festlichkeiten zu Ehren der Gesandten, der Bundesschwur,

und dazwischen eingestreut finden sich Kapitel, die in anschaulicher Weise

König und Hof, die Aeusserlichkeilen des damaligen Lebens der hohen Gesellschaft,
einen Gang durch Paris zum Gegenstand haben. Der in peinlichem Widerspruch mit
dem glänzenden Empfang der Gesandtschaft stehende Verlauf der «Mission commerciale»
bildet das Gegenstück dazu. Den Schluss macht die Rückkehr der Gesandten in die
Schweiz.

Der Band ist durch 36 wohl ausgewählte Bilder aus der Zeit selbst illustriert.
Neben Porträts der handelnden Persönlichkeilen stehen Ansichten der auf dem Wege
berührten Oerllichkeiten, von Gebäulichkeiten bei und in Paris, weiter Koslümbilder,
aber besonders auch Darstellungen einzelner Momente aus den Verrichtungen der
Gesandtschaft, so das Bild des durch den im schweizerischen Landesmuseum aufgehängten
Gobelin wohlbekannten Bundesschwurs in der Notre-Dame-Kirche.

Danielle Plan: Un Genevois d'autrefois: Henri Albert Gosse (1753—
1816), d'après des lettres et des documents inédits (Bulletin de l'Institut
national genevois, Tome XXXIX, Genève 1909).

Das Buch erneuert das Andenken einer Genfer Persönlichkeit vom Ende des 18.
•md dem Beginne des 19. Jahrhunderts, des Apothekers Henri Alberl Gosse, aus den

'ahlreichen Papieren, die das Leben der damaligen Zeit in sich abspiegeln. Ein Mann
von selbständiger Lebensauffassung, von gründlicher Bildung, korrespondierendes
Mitglied des Institut de France, einer der Gründer der schweizerischen naturforschenden
Gesellschaft, stand Gosse in vielfachen Verbindungen, und in den bewegungsreichen
Jahren der Revolution, der Zugehörigkeit Genfs zu Frankreich nahm er eine ausgeprägte

Stellung ein. Zum grösseren Teile konnten eigene Aufzeichnungen Gosse's zu
Grunde gelegt werden.

Das Buch zerfällt in vier Abschnitte, die Jahre bis 1781, Gosse's Beziehungen
Zum Ehepaar Roland, die Vereinigung mit Frankreich, die letzten Lebensjahre bis zum
Tode 1816.

Der Vater Gosse, kein alter Genfer, über die Niederlande aus Frankreich zugewandert
kotrieb mit einem Bruder eine Buchhandlung zu Genf, und so wuchs der Sohn, als
Abkömmling eines Habitant, als Natif in der Bevölkerungsschichlung des alten Genf auf, und

Tagebucheintragungen, Briefslellen eröffnen Einblicke in das damalige Leben der Stadt,
in die Denkungsart, in die Parteinahme für Rousseau oder für Voltaire. Von 1779 bis
*'81 folgte ein Aufenthalt Henri Albert's in Paris, und hier begann die Freundschaft



mit dem Ehepaare Roland de la Platière, deren Zeugnisse in den 25 hier zum ersten
Male abgedruckten Briefen — dein Reste von einer Zahl von über 150 — vorliegen.
Zuerst treten da die wieder ausgebrochenen inneren Wirren in Genf 1781 und 1782,
die in Gosse den Gedanken einer Auswanderung nach Irland vorübergehend weckten,
in den Vordergrund; dann wird nach einem Besuch, den Gosse bei Roland nach dessen

llebersiedelung nach Lyon machte, 1786, der Austausch noch lebhafter; 1788 dagegen
kann Gosse den Freunden melden, dass er «pharmacien, bourgeois et mari» geworden
sei. 1789 spricht Frau Roland von der beginnenden Revolution: sie ist einverstanden
damit, dass die Landbewohner Schlösser des Adels niederbrennen und Frankreich sich

der Freiheit würdig zu zeigen anfängt. 1792 besucht Gosse Roland während dessen

Ministerium in Paris, während gleichzeitig von Savoyen her die Kampfereignisse im

Koalitionskrieg gegen Genf sich heranwälzen, Dinge, die in den Briefen ihre interessante
Beleuchtung finden, welche Gosse an seine Frau aus Paris schreibt. Nach der Rückkehr
schliesst er sich dann bei der Revolutionierung Genfs, ohne zwar stärker hervorzutreten,

der jakobinischen Partei an. Einen breiten Raum nehmen nachher von 1794
an die Briefe ein, die mit der Tochter des in der Schreckenszeit vernichteten
Ehepaares Roland, Eudora, und ihrem mit Gosse schon länger befreundeten Vormund, dem

Botaniker Bosc, gewechselt wurden, mit der Geschichte eines Liebesromans zwischen
Vormund und Mündel, der aber nicht zu ehelicher Verbindung führte. Weitere
Schreiben, von abermaligen Aufenthallen, die Gosse in Paris 1795, 1796, 1797 machte,
schildern in bemerkenswerter Weise das dortige Leben nach dem Aufhören des

Schreckensystems und unter dem Direktorium. Dann aber geht Gosse Ende Dezember

1797, als einer der Genfer Deputierten, die die unerträglich gewordene, durch den

französischen Residenten Desportes hervorgerufene Zollblockierung der Stadt bei dem

Direktorium als Klage vorbringen sollten, wieder nach Paris, während seine Frau in
ihren fleissigen Berichten die unvermeidlich sich vorbereitende Annexion an die grosse
Republik ihm mitzuteilen hat. In den späteren Jahren, zumal nachdem er sich auf

savoyischem Boden, am Fusse des Petit Salève, neben der mittelalterlichen Ruine

Mornex, eine Art Einsiedelei 1802 geschaffen hatte — den jetzt sogenannten Mont
Gosse —, widmete er sich seinen naturwissenschaftlichen Studien, auch oft überraschenden

Anregungen, so wenn er 1809 den Curé der Gemeinde Monnetier, allerdings ohne

Erfolg, aufforderte, die jungen Leute seiner Gemeinde zum Tanze zu versammeln.
1814, bei der Vereinigung des wieder befreiten Genf mit der Schweiz, meldet Frau
Gosse ihrem Sohne mit Entzücken diesen Vorgang, während der Gatte nicht ohne
Groll auf die Herstellung einer aristokratischen Verfassung hinblickt. Eine letzte
Freude endlich ist für Gosse, vor seinem am 1. Februar 1816 eintretenden Tode, der
Besuch der von ihm in das Leben gerufenen schweizerischen naturforschenden Gesellschaft

in seinem Ruhesitz Morney am 6. Oktober 1815.
Der interessanten Darstellung des Lebens einer Genfer Familie in bewegter Zeit

sind, abgesehen von den zahlreichen eingeschalteten Briefen, 33 weitere Stücke, als

Beilagen zum Text, angehängt, darunter das Edit en faveur des natifs von 1781, Briefe
besonders auch aus dem Jahre 1798, Verse auf die Weise der Marseillaise von einem
Feste zu Ehren Rousseau's von 1793, andere eines Blinden von Morney auf die Geburt
des Königs von Rom, u. a. m. Die beigefügten Uluslrationen zeigen Gosse und Glieder
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seiner Familie, die Karte des 1782 genferischen Exilierten angewiesenen irischen
Küstengebietes, ferner vom Ehepaar Roland Portraits und Schriftproben, den Platz

Uongemalle in Genf, wo Gosse seine Apotheke halle, Eremitage und Tempel der Natur
— eine der Schöpfungen des phantasiereichen Mannes — vom Mont Gosse, das Gosse

in Genf gewidmete Monument auf die Stiftung der naturforschenden Gesellschaft.

Dr. Aloys Schulte, ord. Professor der Geschichte an der Universität Bonn, Geh.

Regierungsrat: Der Adel und die deutsche Kirche im Mittelalter,
Studien zur Sozial-, Rechts- und K i r c h e n g e s c h i c h t e. (Kirchenrechl-
liche Abhandlungen, herausgegeben von Dr. Ulrich Stutz, 63. und 64. Heft — Stuttgart
1910).

Das Ehrenmitglied der Allgemeinen Geschichtforschenden Gesellschaft, Aloys
Schulte, hatte 1896 die Abhandlung «Ueber freiherrliche Klöster in Baden» veröffentlicht

und da für Reichenau, Säckingen, Waldkirch nachgewiesen, dass bis in das

15. Jahrhundert nur Insassen beider Geschlechter von edler Geburt diese Stiftungen
inne hatten, und ebenso war von ihm in einer anderen Abhandlung: «Die Standesverhältnisse

der Minnesinger» zum Beweise auf Einsiedeln und Fraumünster in Zürich die

Untersuchung erstreckt worden.

In der vorliegenden Schrift ist nun ganz besonders, weil neben den archivahschen
Materialien die Geschichtschreibung des Klosters aufschlussgebend hinzutritt, St. Gallen

herangezogen. Gestützt auf Excurs XI (S. 369 ff.), wo die Standesverhältnisse von der
Zeit vor 1200 bis zum Ende der freiherrlichen Zeil und andernleils rückwärts bis zum
9. Jahrhundert, in sorgfältig vollständiger Behandlung des reichen vorliegenden Stoffes,
behandelt sind und der Nachweis möglich ist, dass schon im 9. Jahrhundert das Kloster
aus den Freien seine Insassen gewann: «Es gab da Söhne von reichen und armen
Reuten, aber keine Söhne von Unfreien — wenigstens verschwanden sie unter den
Freien» —, bringt Kapitel 9 (S. 107 ff.) als Resultat, dass Ekkehards IV. allgemeine
Bemerkung richtig ist, der heilige Gallus habe niemals andere als freie Mönche gehabt,
immerhin so, dass unter den « liberi » noch »nobiliores» hervortraten, während ausserdem

die Forderung der Benediktinerregel, Ausschluss von Privateigentum der Mönche,
dicht gehandhabl wurde. Durch Heranziehen von Analogien — Traditionen beim Eintritt

von Klosterinsassen, ganz besonders für Corvei — ist der freisländische Charakter
von Klostergemeinschaflen in der gleichen Höhezeil des Mittelalters noch mehr
bewiesen. Im Anschluss hieran führt Kap. 10 (S. 122 ff.) aus, wie, wieder aus

Erwähnungen bei Ekkehart IV. — Gegenüberstellung von «milites» und «familia», — sich
die Entwicklung der Kloslerministerialiläl St. Gallens verfolgen lässt. So war St. Gallen
als edelfreier Konvent auch reichsfürstlich; aber ebenso freilich nimmt es am Verfall
der freiständischen Klöster, von 1150, vollends 1250 an, teil, wenn auch, gewisse
Verluste abgerechne., die Bücherei, ebenso für Reichenau, leidlich geschlossen zusammen
blieb. Eine weitere auf eine schweizerische Oerllichkeit sich beziehende Zusammenstellung

enthält auch Excurs V, über die vor 1150 im Kloster Allerheiligen in
Schaffbausen vorkommenden Geschlechter. Einen Irrtum der Untersuchung von Dungern's:
«Der Herrenstand im Mittelalter», dass Abt Berchtold von Falkenstein von St. Gallen
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ein Ministeriale gewesen sei, hebt Excurs II, der über unebenbürtige Heiraten handelt,
hervor (S. 315).

Diese wenigen Bemerkungen über die Beziehungen zu einer allerdings hervorragend

wichtigen geistlichen Stiftung unseres Landes, die Schulte's Studien aufweisen,

mögen als Beweis für das grosse Interesse dienen, das seine Behandlung der da

einschlägigen Fragen erweckt.

Eberhard Knapp: Die älteste Buchhorner Urkunde, Studien zur
Geschichte des Bodenseegebiets (aus den Würltembergischen Yiertel-

jahrsheften für Landesgeschichle — Stuttgart, 1910).
Die hundertjährige Erinnerung an die Umnennung der alten Reichsstadt Buchhorn

zum königlich württembergischen Friedrichshafen gab den Anstoss zu der Schrift, die

von einer durch Wartmann zum Jahr 838 datierten St. Galler Urkunde den Ausgang

nimmt. Nach einer Erörterung über die Anfänge des Klosters St. Gallen, in der die

Ansicht verfochten wird, dass die in St. Gallen auf erdichtete Dokumente gestützte
Behauptung von der ursprünglichen Unabhängigkeit der Gallusstiftung vom Bistum Con-

stanz dennoch an sich nichts Unwahrscheinliches enthalten könne1), gehl der Verfasser

auf die Grafschaftsverfassung über und bespricht da unter den am Bodensee liegenden

Gaugebieten besonders den Linzgau. Den in der vorliegenden Urkunde von 838 für
den Linzgau genannten Grafen Ruachar möchte er für den Stammbaum des Geschlechtes

des Udalrichinger, deren Geschichte eingehend herangezogen wird, in Anspruch
nehmen. Zwei Abschnitte — über die Anfänge der Ansiedlung Buchhorn, die wohl richtig
auf der Stelle des Klosters Hofen — des jetzigen königlichen Schlosses — gesucht

wird, und über die Natur des in der Urkunde bezeugten Rechlsgeschäftes — machen den

Schluss der Abhandlung aus.
M. v. K.

*) Gegenüber S. 25 sei bemerkt, dass an der dort angeführten Stelle — in der
gaugeographischen Uebersicht der Klosterbesitzungen von St. Gallen — vom «unteren Teile
des Arbongaues» geredet wurde, dagegen durchaus nicht von «dem unteren Arbongau»
was allerdings einen «oberen« voraussetzen würde.
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