
Objekttyp: Issue

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

Band (Jahr): 4 (1885)

Heft 4

PDF erstellt am: 26.04.2024

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.

ät0 Vierzehnter Jahrgang.
(Neue Folge.) IS®®»

Abonnementspreis: Jährlieh Fr. 2. SO für circa 4 — S Bogen Text in 5—6 Nummern.
Man abonnirt bei ilen Postbureaux, sowie direct bei der Expedition, ß. Schwendimann, Buchdrucker in

Solothurn.

Inhalt: 56. Murbaclier Annalen, von Dr. Th. v. I.iebenau. —57. Karl's des Grossen Alpenübeigänge in den
Jahren 776, 780 und 80t, von Dr W. Gisi. — 58. Die „de Heciliscella" in der Genealogie der Weifen, von Dr. Meyer
v- Knonau. - 59. Zur Geschichte des Klosters St. Gallen in der Zeit des Abtes Wallher von Trauchburg 1239-12«,
^oo Dr. Meyer v. Knonau. — 60. Die „mure ze Houptse". von Dr. Meyer v. Knonau. — 61. Die Armagnaken vor
Stthaffhausen, von Bœschlin. — 62. Kleinere Mittheilungen.

56. Murbacher-Annalen.
Im Jahre 1705 besuchten die Mauriner die einst so berühmte Abtei Murbach

Utid copirten bei diesem Anlasse die dürftigen historischen Nachrichten, die in der
Bibliothek in verschiedenen Handschriften zerstreut sicli vorfanden. Eine zusammenhängende

Murbacher-Chronik existirte niemals, wie die Mauriner versichern, deren
Abschriften im letzten Jahrhundert mehrfach copirt wurden. Was an altern
Nachbellten in der Zeit des Abtes Bartholomäus von Andlau noch vorhanden war, stellte

Conventual zusammen, der für die grosse Vergangenheit seines Conventes reges
üteresse hatte. Wir glauben diese Murbacher Annalen, die auch für die Schweiz

JJJcht ohne Werth sind, dem Bruder Sigismund zuschreiben zu dürfen, der den in-
ressanten Bericht über jenen Teppich hinterlassen hat, welcher die Geschichte der
"tei Murbach illustrirte.

Von anderer Hand rühren die Nachrichten über das Kloster Goldbach (1273)
J11* Stiftung von Schönensteinbach (1138) her, die wir mit andern Murbacher-

r>chten, welche bis ins Jahr 1476 reichen, später zu veröffentlichen gedenken.

De ecclesia Morbacensi et ejus inicio.
Viri devoti perfectique fidem catholicam multiplicare cupientes de Scotia per-

runt et in Alsatiam pervenerunt, loca congrua monachis ad inhabitandum et
Ven° ^nstruenda diligentissime quesiverunt. Quidam autem ex ipsis Bercholtz

Be 6fUnt' inique domos parvas de lignis debilibus construxerunt. Brevi vero tempore

lam Permanentes in locum vicinum nunc Celle nomine se transtulerunt et capel-
Cum laboribus suis ibidem de lapidibus construxerunt. Nec in hoc loco diu
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permanserunt, sed ad locum magis solitarium, scilicet super Vivarium (se) locave-

runt. Diu autem ipsis ibidem commorantibus et se iideliter multiplicantibus ad

numerum centenarium pervenerunt; ipsis autem deo fideliter servientibus ab omnibus

diliguntur et eis dona maxima largiuntur.
Anno domini DCXXXI. Tagibertusx) regnare cepit et regnum Romanorum

multipliciter augmentavit. Ilic2) monasterium sancti Benedicti, scilicet Ebersheim
Münster, seu Aprimonasterium cum multis possessionibus construxit, et episcopo

Argentinensi Rubiacum cum suis appendiciis libere conferebat. Frater autem Tagi-
berti regis scilicet contulit monachis nigri ordinis super Vivarium
commorantibus prenominatis octoginta mansorum, quorum quilibet XXII1I jugera juste
tenere comm uniter dicebantur; dedit autem tali conditione, quod ipse successoresque

seu fratris sui regis Tagiberti abbatem prenominati monasterii monacborum super
Vivarium commorantium pro libito suo facerent3) ac deberet insuper abbas prenominati

monasterii regi Theutonicorum, cum pro patria pugnaret vel ad terrain sanctaW
ad defendendain vel expugnandam festinaret, clipeum tercium deferre et teneretur
eum fideliter adjuvare. Clipeum autem tercium4) credimus esse multitudinem exer-
citus talem, qualem regis exercitus tan tum in tribus partibus superarct. Dedit
etiam eisdem monachis frater regis Tagiberti curiam Grüningen in partibus Sweuie
de qua habuerunt infeodator milites multi vero monachis propter bonitatem
ipsorum dona magna seu plurima contulerunt. Lantgravius Alsatie redditus multoS
habet a prenominato monasterio, quos debet per officium certis temporibus deser-

vire multi de eis infeodati sunt, quod minime recognoscunt. Ditatis igitur
super Vivarium constitutis in silvam profundius se transtulerunt et nomen novum
scilicet Morbacum suo monasterio tradiderunt. Abbatibus igitur mortuis regibu®
Theutonie monachi significaverunt et ipsi pro voluntate sua monachis abbates quos

miserunt, quos et ipsi voluntarie susceperunt. Diu autem ipsis in hac subjection^
permanentibus regem Theutonie monachi rogavernnt, ut conventui abbatem eligendi
liberam redderet potestatem. Rex autem in hoc monachis acquievit • •

Licentia igitur hac obtenta cuiuscum auctoritate vel licentia vel quo iure papa"®

adierunt et ei se libere contulerunt, et a dominio regis per omnia recesserunt-

Romanus5) imperator abbati Morbacensi Widorolfo nomine mandavit, quateiiu5
se prepararet, ut ad transmarinas partes secum cum multitudine militum festinaret-

Habebat enim tunc temporis Morbacensis (abbas) in Grunowe (sic) Suevie curiam

magnam, cui ducenti quinquaginta milites conjuncti sibi servicio ministrabant, Abba5

1) Dagobert I. Anno 629; Dagobert II. 674; Dagobert III. 711.

2) Sonst wird Herzog Adelrich als Stifter genannt; vgl. dazu das fingirte Diplom Theoderich l""
v. 652, 9. Febr.

3) Laut Urkunde Dietrich IV. vom 12. Juli 727 hatte das von Bischof Pirmin und Graf (fide'lS

noster Comes) Eberhard gestiftete Kloster Murbach freie Abtwahl. Pertz: Diplomate I, 85.

4) Der Heerschild war bei Bischöfen Regel, bei Achten Ausnahme. Alle Ffaffenfürsten liatte0

den zweiten Heerschild; hatte ein solcher persönlich noch Familienlehen, so erhielt er den dritt®"

Heerschild. J. Ficker: Vom Heerschilde 70, 100 ff.
^

6) Die folgende Stelle stimmt fast wörtlich mit der bis 1216 reichenden Notic. fundationis

primorum Abbatum Murbacensis abbatiae ad sœculum usque deeimum tertium» in dem un vollende'

2 Bande von Grandidier: Histoire ecclesiast. militaire d'Alsace pag. LXXII1.
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autem Morbacensis assumptis aliquibus minus prudentibus secum ad imperatorem
Venit, eumque suppliciter rogavit, ut eum a vexacione passagii liberaret1). Imperator
autem dixit, hoc se non posse l'acere, nisi sibi cum pecunia magna subveniret. Abbas

autem Widerolfus dixit, se pecuniam non habere. Imperator autem dixit: resignate
niichi in Gruningen2) curiam vestram quam de me habetis, et vos de itinere
hoc et. labore maximo liberabo. Abbas autem sine prudenti consilio hoc facere spon-
hebat. Tunc imperator dixit: domine abbas, curiam vestram, quam habetis in Gru-
ningen michi libere resignate; qui dixit: resigno. Imperator autem dixit: et facio
ûe cetero liberum ab itineribus transmarinis. Abbas Widorolfus reversus ad suos
Maudens credidit se suo monasterio beneücium maximum prestitisse, Cum ad suum
'Oonusteriuni pervenisset, fecit sibi balneum preparare. Cum autem intrasset, milites
monasterii Morbacenses quesiverunt, quid abbas boni suo monasterio procurasset,

autem intellexissent, quod curiam Grunouve resignasset, plurimum doluerunt
dixeruntque: interftciatur vilissimus monaehus iste. Quidam autem ad abbatem
Mridorolfum venerunt, et ea, que milites dixerant, retulerunt. Abbas nimium per-
territus balneum exivit, pannis se vilibus induit, solus montem ascendit. et quo
'ugeret, ab incolis terre vel quo devenerit, ignoratur1). Acta autem creduntur anno
Domino M°C.LXXXXIX°. sub Friderico csesare, qui inter et in rivo
Parvo submersus creditur perisse. Anno vero domini M.CC.XXX. dominus Hugo
Morbacensis, qui monasterium suum diviciis augmentavit; hic Castrum edificavit et
Mugstein de suo nomine nominavit.

Post hunc frater comitis de Froburch Albertus nomine, clericus
Molaris monachis prefuit et res monasterii non destruxit.

Post hunc dominus Theobaldus gallicus Monasterio Morbacensi prefuit, qui suis
'emporibus temporalibus habundavit; hic duas abbatias habuit, prefuit enim monasterio

Luxovie et monasterio Morbacensi. Hic et advocatiam vallis sancti Amarini
a comité Rodolfo, Alsatie lantgravio, maxima pecunia comparavit. Vendidit autem
Parvo pretio grangias multas et bonas ut acquircret vallem supra memoratam, Pre-
türam edificavit et in vallis medio Castrum cum castello et antiquum Castrum
dominum sancti Amarini funditus destruxit et progeniem eorum de valle totaliter
extirpavit.

Hi omnes abbates temporalia curaverunt, sed Spiritualia neglexerunt. Sub hoc
hate prefuit decanus, persona reverenda, qui panem suum advenientibus hylariter
lRistravit. Huic cum quemdam scolarem vagum cum ad suam voluntatem

1) Vgl. hiezu X. Mossmann: Murbach et Guebwiller. Gebwiller 1866. 38.
2) Der Murbacher Domherr Bern, von Pfirt nennt in der Abhandlung über Murbach statt

gj^aoigen »Gryenau» Liinig: Reichsarchiv XIX. oder Spicileg eccles. V, 942. Ich glaube, es handle

hold
Utn ^en hl°f Griesingen im würtembergischen Oberamte Ehingen, den am 8. August 760 Rich-

St&j-
an Bürbach vergabt hatte «villa in Chresinga. Kausler: Wurtemberg. Urk. Buch I, 407.

11

's Wirtenberg. Gesch. I, 386.

nUg
1 Die ganze Erzählung ist aus der Luft gegriffen; denn circa 1191 berichten mehrere Adeliche

v°a U*11 ®'sass an König Heinrich, dass sich die Grafen von Pfirt Gewaltthätigkeiten an dem Abt

Hjg Urbach erlaubt haben, «dum esset in partibus transmarinis». Schcepflin Alsat. diplom. I, 297.
18I auch Abt Hugo von Murbach bei Kaiser Friedrich II. in Akkon. Schöpflin 1. 1. I. 362.
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recepisset, nec ei necessaria pro libito ministrasset, hoc ad eius vituperium referebat:
Decanus Morbacie angelicus in moribus, sed non sic in operibus. Ad liunc etiaffl
decanum vox quedam, ut dicebatur, noctis silencio pervenit, que hoc si hi vel hiis
similia referebat: Decanus scias, quia post hunc abbatem Bertholdus abbas effi-

cietur, qui monasterium hoc destruet in divinis et honore. Nutriebat autem hie

decanus juvenem delicate, Bertoldum nomine, de Steinbrunne genere, libéré con-

dicionis, qui post Theobaldum in abbatem pluribus contradicentibus promove-
tur. Hie omnia, que de ipso propbetata fuerant de destructione monasterii totalité1'

adiniplevit.
De nominibus primi abbatis monasterii Morbacensis. fundatorisque et aliorui«

abbatum antiquorum eiusdem, aliorumque modernorum. Sanctus Pirminus Episcopus1)
et abbas. Eberhardus dux de Suevia, monasterii Morbacensis constructor et funda-
tor. Odolon abbas. Guntrammus abbas, lsingerus abbas. Voldericus abbas. Lan-
delon episcopus et abbas. Arnoldus abbas. Theobaldus abbas Murbacensis et Lu*'
oviensis. Anno domini M°CCLXXXXVIII" obiit Bertholdus de Valckenstein abbas

liuius loci. — Albertus gubernator Murbacensis. Fridericus abbas. Emeritus abbas-

Eberhardus abbas. Wipertus abbas. Valdebertus episcopus et abbas. Egilolfus abbas-

Eginhaldus abbas. Theodericus abbas. Rupertus abbas. Werinharius abbas Mof'
bacensis. Fertolfus abbas Morbacensis et Vûldensis de Percoltz. Gerhohus Egista-
tensis episcopus et Murbacensis abbas. Tegenhardus abbas. Emicho abbas. Hari'
bertus abbas. Suintpertus episcopus et abbas Murbacensis. Bertolfus abbas. Abo

abbas. Adelgozius abbas. Sigismundus Murbacensis abbas episcopus. Hug0

abbas edificavit Castrum Hugstein.
Anno domini M°CGC°L tercio, obiit dominus Heinricus de Schowenberg abbas

hujus ecclesie.

Anno domini M°CCG°V° dominus Conradus de Stoufsberg monachus Mauri M°'

nasterii effectus est abbas hnius loci.
A. d. M°GGCXXXIIII obiit venerabilis in Ghristo pater dominus Cunradus Werfl*

lieri Murnhard.
A° d. M°CCLX electus est Berchtoldus de Steinenbrunn in abbatem.
A0 d. M°GCXXXV° electus est Berchtoldus de Yalkenstein in abbatem Mur'

bacensem2).
Albertus abbas bujus loci de Liebenstein obiit a. d. M°CCG°I[1.

Cûnradus de Stauffunberg abbas liuius monasterii et postea die tertia seqi'e[ltl

electus est in abbatem liuius monasterii dominus Gûnradus Wernheri Murunhare

unanimiter.
Hec sunt nomina aliquorum abbatum modernorum : Wilhelmus Stör. Joha»ße?

Sculteti (a. M.CGCLIIII). Rudolfus de Wattwile. Wilhelmus de Wasselbrun. PetruS

de Ostein. Dietericus de Domo. Bartholomeus de Andlo.

') Vgl. zu diesem bis in's 9. Jahrhundert, reichenden Abt- und Bischofscatalog Heigel >" 'j6

Forschungen V, S97 ff. und Mossmann: Lettre de Frère Sigismond à, l'Abbé Barthélémy d'An®

sur les anciennes tapisseries de l'abbaye de Murbach, Bulletin 1864, 49—54.
ä) Das beste Verzeichniss der Aebte von Murbach findet sich bei X. Mossmann: Chronic0®

Dominicains de Guebwiller, 1844. 39B—399; dazuPerz: Scriptores I, 2S— 40 über die ältesten Ae

über die Wahl Falkenstein's vgl. Kopp Gesch. II, 1, 673.



De nominibus monachoruni antiquorum, qui quondam in monasterio fuerunt
Murbacensi.

Immon monachus et presbiter. Eberhardus, Wicus, Richwinus, monachi et
Presbiteri. Tietericus, Junchardus, Rudolfus, m. et p. Geruicus, Tunpoldus, Irmia-
Sus, m. et p. Adelbertus m. et p. Starbgenus. Friction m. et p. Morgandus m.
et p. Henricus in. et p. Engelgarius m. Kelnotus, Eton m. et p. Adelbertus m.
et p. Pucolon m. Tagibertus. Hadeuinus. Cunhecius. Hartradus m. et p. Fride-
rtcus m. et p. Hartwicus m. et dyaconus. Stoppon m. Cunradus m. et dyaconus.
Constantinus m. et d, Yosleibus, Isanliardus, Irimon 111. et presbiteri. Hartkerus
«icarius 111. et dyac. Amaltricus, Adelberon m. et p. Wolpertus, Adelgosus, Vzon,

Incus m. et p. (Späterer Zusatz propositus b. virginis). Sifridus de Loubgassen,
et subd. Albertus decanus Murbacensis. Petrus m. et presb. de Biichega. Ber-

"toldus m. et p. de Libunstein.1)
A. d. M"CCC° in die nativitatis domini obiit Richardus de Liebunstein, liospi-

ta<"ius huius monasterii, monachus et presbyter.
Ludovicus custos, mon. et presbyter o. Burcliardus mon. de Obrenberg. Hesso

e Grifunstein m. Dietricus de Ratsamliusen subd. Joannes Burgravius 111. et presb.
^fnoldus de Hasenburg m. et presb.

De nominibus antiquorum.
Truto. Leo. Gunzelinus. Rudollus. Welcho. Wernberus. Werinlius. Heinas.

Egino. Hedewigis.
De nominibus canonicorum antiquorum ecclesie S. Marie in Morbacho, qui

'uerunt seculares.
Conradus prepositus et canonicus ecclesie S. Marie a. d. M°CCC0L1I°. Jonatus

Pfesb. et canonic. S. Marie. Joannes de Barre, can. ec. S. M. a. d. M°GCC0LII1". Man-
ö dus can. eccl. S. M. Cunradus de Valkunstein c. e. S. M. Heinricus Voronne
Ppsb. can. e. S. M. Erhardus Scriptoris e. s. M. c. Joannes sacrista et can. Hein-
Slcus P- c- S- M- Petrus de Hartmansthuuilr. c. e. S. M. Joannes Siegler c. e.

Arnoldus Pr- c. dicte ecclesie. Karolus c. e. S. M. cantor Columbariensis a. d.
A1 CCCXX1IIP.

Cunradus de Stouvunberg pr. c. e. S. M. Rudolfus pr. et c. s. M. Joannes
cerdos et c. S. M. Petrus Trutman p. et c. e. S. M.

Conradus de Valkenstein c. S. M. anno Domini M°CCC0XXXI° obiit.
S m

Dominus Heinricus Waldenarii prepositus ec. beate Marie. Heinricus can. ccc.
" M- et cantor Lutenbacensis. Matheus subdiaconus et c. e. S. M.

Budeuuicus de Ottenstliuuilr c. e. S. M.

Secula^6 nom'n'')us caPePanorum antiquorum huius loci, qui fuerunt presbiteri

Herlacus de Andernach. Berclitoldus de Saxonia presbiter et capellanus ecclesie
e virginis. Ludewicus capellanus hujus ecclesie. Ludewicus capellanus junior.

n ecclesia sancte Marie ante altare beati Johannis posita sunt corpora domini

Pitr» Sonderbarer Weise wird der Mönch Frulandus nicht erwähnt, dessen vita S. Leodecarii dorn
eröffentlicht, hat (Hist, de saint Léger).
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Vuilhelmi de Wasselnhein abbatis Morbacensis, et Tlieodorici de Wasselnhein, fratris
eiusdem abbatis ad unum sepulclirara.

Commemoratio fratram nostrorum post Missam visitetur in vestibulo.

Epitaphium in vestibulo.

Claudit multorum presens lapis ossa virorum,
In templo veteri iam pridem digna teneri,
Horum placatus, si sunt, tege, Christe, reatus.
Nos vice dando pari per eorum vota juvari.

De nominibus cantorum, scolarium sen parvorum huius ecclesie et choralium
quondam.

Magister Symundus. Hugo Scolasticus Murbacensis. Ludeuuicus scolasticus.

Ciinradus de Scliopenshein clioralis huius ecclesiœ.

Henselinus dictus Nibelnus clioralis lmius ecclesie.

Berchtoldus Vecli Scolaris chori.
Johannes Scolaris de Ragandang.
Anno Domini M"CCGXXVIII° obiit Mathias de Buchek Episcopus Moguntinus.

quondam custos hujus Monasterii et prepositus sancte Marie, qui fuit primus
instituer et ordinator pauperum scolarium huius Monasterii.

Beringerus Gomes in introitu ecclesie sancte Marie.

Corpora omnium predictorum creduntur in Murbacho fore sepulta. quorum
anime requiescant in pace.

In introitu ecclesie sancte Marie positum fuit corpus cujusdam nobilis •

Johannes Schenck, eo tempore, quo Bartholomeus abbas Ecclesie prefuit Morbacensu

In maipri ecclesia Monasterii Morbacensis sepultum est corpus domini Sifrid'
de Vellingen, militis, qui interfectus fuit eo tempore, quo Ludeuuicus delphinus-
Karoli regis Francorum Alius, cum Francorum exercitu Alsatiam cum multis oppid's

et castris in possessionem habuit, tempore litis, que fuit inter principes Austrie et •
•

confederatores, eo tempore, quo Dominus Theodoricus abbas abbatie Morbacensis

regimen habuit.

Anno Domini M°CGXXX in nocte circa primum galli cantum factus est terre

motus.
Anno ab incarnatione Domini M°GG°XLVI0, Septimo Kalendas Septembre

(26. August) factus est terre motus circa horam prime.
Eodem anno Landgrauius de Thurringhin electus est in Regem.
Anno Domini M0GCGVIII° occisus est Albertus Rex Romanorum a filio fratn

sui Johanne, quem exhereditaverat, Kalendis Maii (I. Mai), penes Brugg, sub Abbate

huius loci Gûnrado et Papa Glemente.
Anno Domini M°CCG°XIII obiit Heinricus Imperator piissimus de Luzelburg-

Anno Domini M°CGG°XVII° tarn magna fuit karistia, quod multi lame nioDe

bantur.
Anno Domini M°GGC°XXI dominus Mathias de Bftcheck, custos huius Mon®'

sterii, effectus episcopus Moguntinus.
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Anno Domini M°CCCXXHI° obiit Johannes episcopus Argentinensis, qui legavit
huic Monasterio dacentas marcas argenti.

Anno Domini M°CCC°XXXVIII, in die conversionis beati Pauli, qui tunc fuit
die dominica (25. Januar), in ortu diei occisi sunt Judei fere omnes in Rubiaco et
Suite et statim post in aliis locis.

Anno Domini M°GCC°XL (1349?J) tarn magna fuit pestilencia circumquaque,
quod nemo recordari potuit nec in scriptis inveniebatur unquam fuisse similem
vel majorem, et duravit per annum. Eodem etiam anno flagellatores per totam
Alamaniain iverunt, se usque ad elfusionem sanguinis percutientes et circa istud
ieinpus incepit2) annus jubileus in liminibus apostolorum.

Anno Domini M°CCC0L11II°, in vigilia apostolorum Philippi et Jacobi (30. April)
fait in Monasterio Mflrbacensi serenissimus princeps Karolus rex Romanorum cum
faibus episcopis, cum magno comitatu nobilium et aliorum ad faciendam concordiam
de abbatia hujus ecclesie, quœ tunc erat in lite.

Anno Domini M°CGC°lvi°, in die Luce Evangeliste (IS. October) inter vesperas
fa nieridiem factus est terre motus tarn validus, ut civitas Basiliensis, que decenti
fait structura formata, fere totaliter rueret, et putabatur quod mundus haberet finem,
ei tunc incepta est hie consuetudo, ut semper post completorium canitur antiphona
de beata virgine Maria, ut quia nos ex eadem angustia et aliis defendat, et tunc
P'usquam sexaginta castra sita in Suntgau, an dem Blauen
ceciderunt.

Anno Domini M°CCG°LXXIIll0, in octava Johannis Evangeliste (3. Januar) tanta
aquarum multitudo in Murbacho erat, quod multi homines perierunt, et putabatur
faidem, quod mundus haberet finem. Eodem etiam tempore ex liuiusmodi abun-

a,1cia aque vivarius, qui tunc fuit in loco, qui nunc dicitur vulgariter Weyermatt
farca Gapellam sancte Catharinse circa Bühel destructus erat a (|uo abbas,
fa^i nunc dicitur abbas Morbacensis olim temporibus pristinis dicebatur abbas circa

barium ut patet ex litteris et privilegiis monasterii Morbacensis valde antiquis.
Anno Domini M00CCC0VII°, in vigilia Martini episcopi (10. November) cecidit

^
aSna nix et frigus magnum incepit, quod terrain et saxa congelavit, et in vigilia

eati Thome secunda nix et postea tertia et quarta nix cum maximo frigore in tan-
quod in memoria hominum non fuit, nam vina in vasis congelata erant. qure

® poterant extrahi de vasis. et perduravit frigus usque ad Agnetis (21. Januar)
JPso die venerunt venti magni et pluvie maxime.

Anno Domini M0CGG0LXXXII° combustuni erat monasterium Morbacense feria
Uafaa post nativitatem sancte Marie (10. Sept.).

sta
.^nno Doniini M°CCCC0XV° celebratum fuit concilium generale in civitate Gon-

^miensi, in quo condempnatus et depositus est Johannes papa XXIIP", in quo con-
seuRnati faerunt heretici scilicet Joannes Huss a quo Hussitarum

fain ernorum secta nomen habet, et Hieronimus, ibi enim ambo combusti fuerunt
quam heretici convicti fidem catholicam.

ç
^8'- ad 1349 Albert. Argent. — Justinger ed. Studer 111 wegen der Geissler und der Pest.
0- h. 1330.
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Anno Domini M°CCCC°XXXIX, tempore quadragesimali, quedam gens perversa
cum immensa armatorum multitudine a vulgo dicta vel de partibus
Gallie seu Francie circa Zabern, iam oppidum domini episcopi Argentinensis, in
Alsatiam intravit, et fere per totam quadragesimam in dicta terra remansit. Et

aliqui de ipsis versus civitatem Argentinensem iter arripuerunt, et aliquos de civi-
tate contra exeuntes occiderunt. Demum ascenderunt per totam Alsatiann

omnesque homines in villis existentes ad civitates, oppida et castra et valles

fugam dederunt, sicque fere omnes ville vacue et sine habitatoribus remanserunl
et plures homines quos capiebant, interficiebant et exactionaverunt, male et dure
eos tractabant; tandem faciem verterunt usque Sungaudiam et circa Munpelgart
econtra in Galliam intraverunt.

Eodem etiam anno magna fuit karistia frumenti in Alsatia et pestilentia mor-

talitasque in terra bac fuit postea certis et paucis revolutis annis dalphinus
Karoli Francorum regis filius adhuc Basiliensi generali consilio durante et guer-
rarum tempore inter principes Austrie et ...cum grandi armatorum exercitu • •

primam Francorum turmam, de quibus supra fit mentio, excedente, Alsatiam tam

superiorem quam inferiorem intravit, multaque oppida et castra possidendo occupavit

incolasque eius terre multifarie afflixit, de quo in alio loco plenius fiet mentio.
De dedicatione monasterii Murbacensis et reliquiis in principal! altari inclusis-

Anno Domini M°CC°XVI° dedicatum est hoc templum a venerabili Ileinrico
sancte ecclesie Basiliensis episcopo, sub abbate huius Hugone, in honore sancte et

individue Trinitatis et sancte crucis, sancteque Marie perpetue virginis et sancti

Leodegarii martiris1). Continentur autem lice reliquie in principali altari. De lign°
sancte crucis, de vestimentis sancte Marie virginis et de capillis eius, de sudai'io

sancti Leodegarii, de sepulchro sancti Johannis apostoli et evangeliste, de cruce sand1

Andree, Stepbani protbomartiris, Laurentii, Desiderii episcopi et martiris, Hermetis»

Serii et Bachi martirum, Ruperti episcopi et martiris, Marii martiris, Servacii epi'
scopi, Atbanasii episcopi et confessoris, Lupi episcopi, Margarete virginis et mai"
tvris etc.

Dedicatio2) hujus monasterii II. IdusJunii (12. Juni). Anno Domini SPCXXXXlH0'
indictione XII*, pridie Nonas Junii, régnante Lothario imperatore, sub abbate hui°s
(monasterii) Bertholdo dedicatum est Oratorium in honorem Domini nostri J°sU

Cristi et sancte Marie, et sancti Michaelis archangeli et Johannis evangeliste et sai)de

Marie Magdalene ab Alberone Basiliensi episcopo. Continentur autem bee reliquie:
de vestimento et unguento quo uncti sunt pedes domini, de fimbriis eius, de mens"

et hasta et cruce domini nostri Jesus Christi.
Dedicatio ecclesie sancte Marie, et in majori ecclesia dedicatio altarium sand0'

rum apostolorum Pauli et Bartholomei, VIII. Idus Februarii (6. Febr.)
In altari sancte Marie continentur reliquie ipsius virginis de vestimento et

capillis ejus, Leodegarii martiris, undeeim millium virginum et sancti Stepbani Pr°'
thomartiris; ad altare sancti Pauli reliquie sancti Stepbani et crucis sancti Andrei
ad altare sancti Bartholomei de sancto Christophen).

') Vgl. Grandidier 1. 1. II. pag. LXXIV.
Vgl. Grandidier 1. c. II, pag. LXXIII.
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Hec sunt reliquie, que sunt incluse in cruce super principali altari existente;
e ligno sancti Cruris, reliquie sancti Mauricii martiris, beati Sebastiani martiris,

Sanctorum Marri et Marciliani martirum, sanctoi'um Johannis et Pauli, sancti Mauri
JMartiris, sancti Justini martiris, sancti Meginradi martiris, de carne sancti Colum-
aai confessoris, reliquie sancti Galli confessoris, sancti Romani episcopi, sancti An-
h°niï confessoris, sancti Ymerii confessoris, sanctorum Cosme et Damiani, sancti
Vririni martiris, sancti Albini confessoris, sancte Vualpurge virginis, de pane sancto.

Anno Domini M°CCC0XLV1I°, in die ascensionis domini nostri Jesu Christi
Mai), sub abbate Ileinrico de Schowenburg reconciliatuin est inonasterium

Clmiterium Morbacense ac consecrata sunt tria altaria in dicto monasterio, primum
Ddelicet in ambone ejusdem monasterii in honore sancte cruris, secundum vero
® are a dextris exeundo de eboro in honore trium magorum, tercium vero altare
î®. ,10"ore et sancti Laurentii martiris. Insuper in ecclesia beate virginis

Wem consecrata sunt duo altaria, unum in eboro ejusdem ecclesie in honore beate
Wharine virginis nec non undecim millium virginum. Alterum autem altare in
'°nore beati Johannis baptiste et beati Johannis evangeliste. In capella etiam beati
a'li constructum est altare ibidem Ileinrico Albo, ordinis premonstratensis
^hiepiscopo quorum altarium omnium dedicatio celebranda est die domina

proxima ante ascensionem domini, et dantur XL dies indulgentiarum.
In dedicatione allaris sancte Marie Magdalene datur venia Christi fidelibus hoc

Wplum visitantibus die usque in octavam XL in die dominica
®We festuni Michaelis archangeli. — Dedicatio Capelle sancti Sixti est in dominica
Proxima post omnium sanctorum.

Dedicatio altaris sancti Nicliolai est in dominica proxima ante omnium sanctorum.
Anno al) incarnatione Domini M0CC°XXV° rogatu Hugonis abbatis dedicata est

s

Pella a pud Vivarium a venerabili Giraldo patriarcha Iberosolimitano, in honore
ncti Thomaî Cantuariensis episcopi, Mauricii sociorumque eius, et sancte Katharine
rginis et martyris, deditque in festo sanguinis domini, quod est in
ostolorum Petri et Pauli et in festivitale predictorum sanctorum, et in dedicatione

dlillus Dasilice omnibus ob reverentiam sanctorum infra oclo dies advenientibus in-
gentiam decern dierum de injunctis sibi penitentiis, sexto decimo Kalendas
rcii (14. Febr.).

Anno Domini M°CCC°XIII obiit Heinricus imperator in Italia intoxicatus.

(j
Benedicti annis transactis quingentis octo, Augustini anno triceno qninto

lni nonageno anno; milleno centeno bis minus uno ordo griseus.

eÎUs
1)6 COnsccratione el dedicatione et edifleatione Capelle in Castro Hugstein, quoad
Partem inferiorem et constructore eiusdem.

)l^nno ^ominl M0CCCC0X1U, craslino Mathie apostoli (26. Feb.) dedicata est hec

vero
a honorem sancte Cruris et beati Benedicti egregii confessoris. fndulgentie

^ sum CXL dierum, quoeiens dicta lesta occurrerint per octavas eorundem duran-

Le0(j
n hoc autem altari sunt condite hec reliquie: sanctorum Bartholomei apostoli,
^arii, Desiderii, Regunfridi, Projecti, Amarini, Valentini, Christophori, Antouii,



Victoris, Georgii martirum, Galli. Golumbani, Waldeperti, confessorum et aliorui"

plurimorum sanctorum. Acta sunt hec sub domino Cunrado de Stauffenburg, abbat?

Murbacensi constructore. Dr. Tu. v. Liebenau.

57. Karl's des Grossen Alpenübergänge in den Jahren
776, 780 und 801.

Zur Kritik der Chronik von Dissentis.

In dem Aufsatze: «Die Alpenpässe im Mittelalter» (Jahrbuch für Schweiz?1"'

geschichte Bd. 3 und 4) hat Dr. E. Oehlmann auch die 10 Alpenübcrgänge Ivaris

des Grossen besprochen und die für Bestimmung des Ortes derselben dienlichen afl*

nalistischen Nachrichten und urkundlichen Daten zusammengestellt. Darnach ist nur

von dem ersten jener Uebergänge, im Sommer 773. der eingeschlagene Pass he*

kannt, nämlich der Cenis. Ausserdem weiss man, dass der zweite Zug, Frühjahr 776-

durch Friaul, also durch Kärnten ging: endlich spricht mit Bezug auf die.beiden ersteh

Rückfahrten, Sommer 774 und 776. sowie auf die fünfte und letzte Rückfahrt, z"

Ende von 801, hohe Wahrscheinlichkeit für den Grossen Bernhard als Ort des Ueber*

gangs, als welchen ich denselben oben S. 140 auch für den vierten Zug im
vember 786 vermuthet habe. Am 16. Juli 774 urkundete Karl noch in Pavia-

Sickel: Acta regum et imperatorum Karolingoruiu. Wien 1867. K. 27. Am

August war er nach S. Abel, Jahrbücher des fränkischen Reichs unter Karl de"1

Grossen, 1,149 bereits in Lorsch, welches in weniger als einem Monat von Pavia aUs

zu erreichen wohl nur über Ivrea. Aosta und den Gr. Bernhard möglich war. A"1

17. Juni 776 sodann urkundete Karl noch in Ivrea, Sickel K. 58. Dann begegnet er na?'1

Einhard's Jahrbüchern von Lorsch erst wieder auf einer Reichsversammlung z"

Worms, welche Abel a. a. 0. 1, 203, mit Rücksicht auf die übrigen Ereignisse di?seS

Jahres, speziell den Sachsenkrieg, wohl nicht zu früh, noch in den August anset^-

Auch diese zweite Rückfahrt geschah wahrscheinlich über den Gr. Bernhard. Sicke

hat noch eine Urkunde aus dem Monat Juli 776, dd. Pratis gaigio iul. a... 3. I"

Gaigio kann also eine Andeutung über den eingeschlagenen Pass liegen, dasselbe

ist aber bis jetzt nicht bestimmt. Sickel a. a. 0. S. 249: «Nur der Ausstelluüf?s

ort macht noch Schwierigkeiten. An ein Gaggio südlich von Nonantola zu denke"'

wie Tiraboschi will, erlaubt das Itinerar nicht. Der Ort muss auf der Route v"°

Ivrea nach Francien gesucht werden, ist mir aber nicht bekannt.»1) Ich vermuth®

Anfangs Gignod oberhalb Aosta an der Strasse nach dem Gr. Bernhard. Doch \
latein. Gaigio wohl eher italien. Gaggio. Sollte es vielleicht eines der 3 tessl

nischen Gaggio sein, speziell dasjenige bei Bioggio, an der Strasse vom Lago Mw

giore zum Monte Cenere? Dasselbe würde auf den Uebergang über den Lukniaf"
oder wahrscheinlicher Bernhardin deuten. Auch auf diesem Wege konnte Karl se

wohl bis August nach Worms gelangen. Die Abweichung von der kürzesten L'

Ivrea-Worms über Chur ist nur wenig grösser als die über Vevey. Möchten "
aufzufindende Urkunden Aufklärung bringen!

*) So sei Hier auch Böhmer-M iihlbacher, Regesten der Karolinger (Innsbruck 4880), 49"'



Es sind Herrn Oehlmann1) folgende Nachrichten der Chronik des Klosters Dis-
Se<itis am Nordabhange des Lukmanier (Auszüge hei v. Mohr: «Die Regesten der
Benediktinern btei Dissentis», Chur, 1853) entgangen :

a. 781. Karolus Magnus cum regina Hildegarde Romain per Rœtiam contenons

atque ss. Placidii et Sigisbert corpora Disertiinc religiose invisens monaste-
riuni nostrum maiorum suorum exemplo regie ac splendide ditat.

a. 801. Karolus Magnus, iam imperator Occidentis creatus, Roma redux, iterum
Bisertinam invisit et plurima monasterio noslro bona largitur, ita ut tertius eins
'°ci fundator

Hiezu bemerkt Sickel a. a. 0. S. 403: «780 wenigstens kann Karl durch
Grauenden gezogen sein, während für 801 feststeht, dass er die westlichen Alpen pas-
Slr' hat. Aber auch die erste Notiz ist zu schlecht beglaubigt, um Beachtung zu
Verdienen.»

Mit Bezug auf die Rückfahrt von Ende SOI steht aber nur fest, dass Karl Wei Ii-
echten jenes Jahres in Ivrea feierte. Einhardiann. a. 801. Ein Aufenthalt zu Ivrea,
ZWf'i Tagreisen südlich von Aosta, dein Ausgangspunkte der Strassen über den Gr.
j*nd Kl. Bernhard, weist nun zwar auf den Uebergang über einen dieser westlichen

ässe hin und da Karl jenseits der Alpen zuerst in Aachen wieder begegnet, Sickel
• '81, zunächst auf den Uebergang über den Gr. Bernhard. Doch führen von

Vpea aus auch eine Strasse westlich über Turin und Susa zu Cenis und Genèvre,
andere üsllich über Arona und Mailand an den Fuss der rätischen Alpen. Ein

7lv*engender Grund zur Annahme des Ueberganges über einen westlichen Pass be-
s'elit also nicht und diess um so weniger, als Karl in Aachen erst im April 802
^scheint. Ein absolutes Hinderniss stellt demnach der Angabe der Chronik von
^sentis nicht entgegen.

Mit Bezug auf den Alpenübergang von 780 sodann besitzen wir ausser der
'gen nur noch Eine alte Nachricht, Ratperti casus st. Galti : Tempore vero Irans-

ac'° Carolus rex cum Hildigarda conjuge sua Romain profecturus Constantiam ad-

^enit. Ed. J. von Arx C. 3. Ed. G. Meyer von Knonau C. 7. Als Zeit ergibt sich

^as Jahr 780 (3. Zug) daraus, dass 1) Karls beide ersten Züge 773 und 776 über
en Cenis bezw. durch Friaul gingen und der vierte erst 786 stattfand; 2) Bischof

v°lannes, zu dessen Zeit nach Ratpert jenes stattfand, von 760—782 auf dem Stuhl
ü Konstanz sass. Nun hat zwar Sickel die an obige Notiz sich anschliessende

a
ere Erzählung Ratperts von der Ertheilung der Immunität, freier Abtswahl u. s. w.

St. Gallen als unhistorisch nachgewiesen (St. Galler Mittheilungen zur vaterlän-
Sc'len Geschichte 4. 3).

8t
^e'nc Kritik lässt aber jene Notiz selbst unberührt, sagt er doch an anderer

fre"
-6 ^S" se")-s',: ""80 kann Karl durch Graubünden gezogen sein», wobei er

die ,'ene Kehricht Ratpert's nicht heranzieht. Wirklich steht dieser das Itinerar
\yS.^'s Jahres (am 28. Juli urkundele Karl in Lippspring, Westfalen, Sickel K. 77,

ent.,
nac'1,en feierte er zu Pavia, Ann. Einhardi et Latiriss. mai.) nicht nur nicht

°egen, Konstanz liegt sogar an der Route zwischen beiden Orten. Zudem er-

Wie seither auch Herrn Doktor F.. Mühlbacher.
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weckt es ein günstiges Vorurtheil für jene Nachricht Ratperts, class er1) die König'11

Hildegarde Karl begleiten lässt, (welche wirklich nach Einhards Jahrbüchern diesen

Zug mitmachte), was auf guter Tradition beruhen muss. Nun bedingt zwar ein

Aufenthalt in Konstanz auf der Reise nach Italien nicht nothwendig den Weite1"'
marsch durch Graubünden, immerhin führte der nächste Weg von Konstanz nach

Pavia über Clmr. Darauf, dass Karl diese Strasse (Splügen, Bernhardin, Lukmanier)
wirklich einmal einschlug, deutet der Umstand hin, dass es zu Ludwigs des Frommen
Zeiten als alte Gewohnheit galt, ut monachi (von Reichenau) imperatori eiusqne
flliis per Constantiam et Curiam iter facientibus victualia aliasque res pi'ae'
beant (Sickel: L. 263 bis). Die Nachricht Ratperts steht also mit derjenigen der

Klosterchronik in Uebereinstimmung. Es wäre doch sonderbar, dass zwei Fälscher,

unabhängig von einander, auf das nämliche Jahr gerathen wären. Allerdings neun'

Ratpert dieses nicht, es kann aber nur 780 sein. Ferner nennt die Chronik 781, das

mag aber auf einem Schreibfehler beruhen, wie auch Sickel daran keinen AnstoSS

nimmt. Man könnte nun zwar einwenden, der Verfasser jener Notiz der Chronik
habe die Stelle Ratpert's gekannt, allein er wäre wohl schwerlich im Stande gewesen,
aus derselben das Jahr 780 zu eruiren.

Indem also der Bericht der Chronik über eine Einkehr Karl's im Kloster
a. 780 Vertrauen erweckt, erweckt er zugleich ein günstiges Vorurtheil auch fdf
die Notiz betreffend die Einkehr a. 801. Es ist auch zu beachten, dass die beide11

gemeldeten Besuche nicht auf diejenigen Alpenübergänge Karl's (nämlich die vier

ersten) fallen, deren Pass entweder geradezu überliefert oder mit hoher Wahrschein'
lichkeit zu ermitteln ist (s. o.). Sollte ein Fälscher die Klippe umgangen haben-

Solothurn, 1. Nov. 1883. Dr. W. Gisi.

58. Die „de Heciliscella" in der Genealogie der Weifet
Schon im Jahrgange 1872 (in Nr. 3, Art, 101: Bd. I, p. 224, mit n. 1-"^

dieses Anzeigers und wieder im gleichen Jahre in den «Forschungen zur deutsche11

Geschichte»- (Bd. XIII, p. 79 n. 4) hatte ich auf das höchst Zweifelhafte der Ër'

Zählung der Historia Welforum von den «de Heciliscella» als unehelichen Nachkon1'

men der Weifen hingewiesen. Seither ist durch Waitz eine alte Genealogie der

Weifen, die bisher ungedruckt geblieben war, hervorgezogen und in den Abband'

hingen der Berliner Akademie 1881 als Grundlage jener Historia nachgewiesen lV°r'

den. Doch kommen für uns beide Schriften darin überein, dass an beiden Or^11

(Genealogie c. 3 — Historia c. 5) die Worte fast gleich stehen: «de HezilesceU8'

(Genealogie) und «de Heciliscella» (Historia).
Ueberall nun suchte man seit längster Zeit ein Hezileszell -) und man glaubte

') Wie auch die Chronik. ^*) Es ist ebenso überraschend, als unangenehm, zu sehen, dass in einer Sammlung, w'e
„

»Geschichtschreiher der deutschen Vorzeit» sind, 1882 in der üebersetzung dieser genealogisC^
Literatur (Lieferung 66, von J. Grandaur), wieder die einfältigen Hormayr'schen Fabeleien aufta""
(p. 2 n. 8).
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ei®e Stütze für diesen Namen im Eintrage in das Weingartner Traditionenbuch :

' isila de Hezilescella» zu besitzen '). Da fand Baumann in der jetzt in Fuljla
aufbahrten Handschrift der Historia Weiforum, dass dieselbe in c. S ursprünglich' -eriliscella» geschrieben hatte, der Name also erst nachträglich in «Heriliscella»

umgeändert worden ist (Geschichte des Allgäus, Bd. I. p. 506). Heriliscella aber ist
®ln auffindbarer Ort, nämlich das 839 so genannte spätere Hirschzell bei Kaufbeuern
lm alten Augstgau (1. c.. p. 177).

Darnach nun glaube ich doch, meine früher hier 1872 (1. c) vorgebrachte
/Pothese wieder betonen zu dürfen. Demnach wusste man in Weingarten von

®'ner Burg Herilescella als Sitz der Urheberin einer einzelnen Schenkung. Als der
Hireiber der Genealogie die illegitimen Zweige aufzählen wollte und da ganz tinbe-
echtigter Weise die von Uster und von Rapperswil hereinzog, machte er zum ersten
er drei Zweige aus den Ilerileszellern ähnlich Hezileszeller, wie ihm die Rap|>ers-

,vder zu «de Ramphteswilaren» wurden. Der frei mit seinem Stoffe schaltende Be-
fr ber der Historia stellte die richtigen Namen «Heriliscella», «Raprehteswillare»

er )• Doch später schrieb man das r wieder in ein c um, und diese Form «Ilezi-
scella» ging auch in den im 13. Jahrhundert geschriebenen Codex Traditionum

Über- "
M. v. K.

9. Zur Geschichte des Klosters St. Gallen in der Zeit
des Abtes Walther von Trauchburg 1239—1244.

gr
^171111 oi' wieder von Neuem (vgl. schon Art. Nr. 42) stellen sich erwünschte

ganzungen zur Geschichte des Stiftes St. Gallen, mögen sie oft auch nur kleine
"Feinheiten beleuchten, ein.

~ Zwei Urkunden vom 13. August 1243. die eine im königlichen Staatsarchiv in

s' a
c''e anclere fürstlich Thum und Taxis'schen Archiv zu Regensburg,

als jm ^"'emöergischen Urkundenbuch, Bd. IY, jetzt zum ersten Male abgedruckt,

Sch
1 Unl^ (PP- 60 — 62), während sie früher nur in der Wirtembergi-

^'äh^ ^esc'"c']tc Bhr. Br. Stälin's, Bd. II., pp. 193 und 194, dem Inhalte nach er-
b nt waren. Der von Kuchimeister (Neue Ausgabe, c. 7, p. 16) als «nit ain übel

jje
n"' ber anef1 a's Schwächling — «ein lichtsenfter man: er wert sich nit» —
"rtheilte Abt Walther erscheint da einmal, nicht lange vor seinem Rücktritt, als

He"Sei-halb St- Gallen's politisch und militärisch thätig. Er hilft, nebst dem Bischof

Be
VOn Bonstanz, dem Grafen Heinrich von Zollern, dem Truchsessen Otto

v0nV°'^ V°n WaldburS' gegen einen unbekannten Gegner, dem Grafen Wilhelm
Qu u"ingen, «apud Beinlingen in castris«, d. h. vor der jetzigen wirtembergischen

Böblingen.

WiegCn
i Auf diesen Eintrag hatte ich im Anzeiger, doch nicht wieder in den Forschungen hinge-

War miri als ich die Hezelszeller ganz verwarf, sclion bekannt. Doch hätte ich in den
der \v .Un^en" aul' jenen andern Artikel hinweisen sollen (vgl. Waitz: Ueber eine alte Genealogie

®lfeib p. 9).
^ ®'eae Beobachtung dürfte auch für die von Waitz angenommene Priorität der Genealogie

188 ablegen.



Von besonderem Interesse ist dabei, dass nach den Zeugennamen von Nr. lOll

auch Ministerialen St. Gallen's den Abt nach Schwaben hinaus begleitet haben.

sind genannt: «C. dapifer sancti Galli et films ejus H. de Ramswach» und «R- ^
Roschach cum duobus fdiis suis.»

Vorzüglich auffallend ist nun hier, dass Konrad von Ramschwag, einer der

beiden Brüder der ältesten bekannten Generation dieses Dienstmannenhauses (vg'-

meine n. 203 zu Kuchimeister, p. 126), noch am 13. August 1243 St. Galler Truck-

sess ist — diese seine Würde ist vorher auch ungenannt —, während dann ik1

Mai 1244 (Wartmann's Nr. 890), noch unter dem gleichen Abte Walther, cRuodoffus

dapifer noster» genannt wird, d. h. Rudolf von Singenberg (vgl. in meiner n. 147 «u

Kuchimeister, p. 90, ebenso Artikel Nr. 93 in Bd. III dieses Anzeigers). Daraus-

dass schon in Wartmann's Nr. 889, vom 3. April des Jahres, in einer die Naniek

einer Anzahl von Ministerialen enthaltenden Urkunde Abt Walther's nur noch

«Hainricus de Rammeswac» genannt ist, der Vater Konrad dagegen nicht mehr
ebenso im folgenden Monat in Nr. 890 —, mag geschlossen werden, dass Konrad-

der noch im vorhergehenden August den Abt begleitet hatte, gestorben war, als®

durch den Singenberger im Trucbsessen-Amte ersetzt werden konnte. Daraus jedoch

folgt dann auch ganz sicher, dass die undatirte Nr. 886 (bei Wartmann: 1243?)-

in der «R(uodoltus) dapifer miles, H(ainricus) de Rameswag miles» hart nach eifl*

ander genannt werden, nach dem 13. August 1243 angesetzt werden muss (die he1

Nr. 886 unter f angeregte Frage wegen des -C. prepositus» ist offen zu lassen)-

Erwünscht ist die Ergänzung der Reihenfolge der Truchsessen des Klosters-

durch Einsetzung Konrad's von Ramschwag, auch noch hinsichtlich der früher v°l1

mir aufgestellten Stammtafel der von Singenberg (Anzeiger Bd. III, p. 289), weld,e

hiedurch eine Bestätigung erhält. Denn wenn nach Ulrich dem Aeltern dem Truck

sessen, der vor 23. November 1219 starb, und nach Ulrich dem Jüngern, dem Truck'

sessen, der nach 1228 starb, und vor Ulrich's des Jüngeren Sohn, Rudolf dem Truck

sessen, der sicher zuerst im Mai 1244 erwähnt ist, aus einem andern den Singel1

bergern sitteraufwärts benachbarten Dienstmannengeschlechte, den Ramschwager11'

inmitten (1243) ein Truchsess erscheint, so dürfte damit ein neuer Beweis da

für gegeben sein, dass der letzte Singenberg, Ulrich — Ulrich des Jüngern Enk® '

Rudolfs Sohn —, wirklich recht jung, als <ain kind» (Kuchimeister: c. 28, p-
8

^

starb. Denn es darf wohl angenommen werden, nach 1228 sei desswegen ein Ral11

schwag als Truchsess eingetreten, weil damals des letztverstorbenen Singenberg

Truchsessen Sohn, Rudolf, noch zu jung war, so dass also derselbe erst nach
^

Absterben des Ramscliwager's, etwa anderthalb Jahrzehnte später, das Amt über

nehmen konnte. Dann aber muss Rudolf noch 1244 in jungen Jahren gewesen sel1^

und so vermochte er, als er nicht viel über 1244 hinaus starb, nur «ain kindj z

hinterlassen, welches dann auch seinerseits nicht alt geworden ist.
M. v. K.



60. Die „mure ze Houptse".
In diesem «Anzeiger» hat Herr Chorherr Lütolf sei. auch einmal (1871: Nr. 4,

I, pp. 159 und 160) die sämmtlichen fünf Urkunden aufgezählt, welche
bergen, dass 1322 die Schwyzer Gelder für die Verstärkung ihrer Landesbefestigung
^wandten, «an die mure ze Iloptse» legten.

So viel ich sehe, nach Tschudi's Vorgang (ed. Iselin : Bd. I, p. 294: — «Als
dero von Schwitz Landt-Letze an dem Morgarten ze Houptsee, da der Agri-See
anfacht, gar buwfellig worden»), ist nun stets diese Bezeichnung auf die Landwehle
a°i Morgarten bezogen worden, so zuletzt auch kurzweg von A. Nüscheler in dessen
Abhandlung über die Letzinen in der Schweiz (Mittheil. d. Zürcher, antiquarischen
^esellsch., Bd. XVIII, p. 13, unter der Ueberschrift: «Letzi ze Hauptsee (Schorno)»).

Die antiquarische Gesellschaft veranstaltet jeden Sommer kleine Excursionen
nach denkwürdigen Stellen der nähern oder weitern Umgebung Zürich's, und so
^nd im October 1883, durch den Schreiber dieses Artikels veranlasst, auch eine
Solche an den Egerisee und nach Morgarten statt. Eine Besichtigung der Gestal-
u,)g der Gegend gab dabei vollkommen das Resultat, dass, gegen Ithen's Abhand-

^ng im «Schweizerischen Geschichtforscher» Bd. II (1818) den Auffassungen Stadlin's
opographie des Kts. Zug, Bd. III (1821), und des ungenannten höheren Officiers

ln Kopps Geschichtsblättern, Bd. II (1856) zuzustimmen sei. Der Platz des Gefechtes
arin nur an der Figlerfluh, nahe dem Grenzsteine der Kantone Schwyz und Zug

der allen Strasse von Haselmatt nach Schorno, gewesen sein; denn nur hier lie-
jjen sämmtliclie Bedingungen für das Gelingen der Vertheidigung, das Misslingen

es Angriffes vereinigt vor.
So sehr nun für das Misslingen des Herzogs Leopold gerade an dieser Stelle.

ûlïl die Höfe Acker, Wörth herum, sowie auf der Bergseite und Thalseite des vor-
^efagerten isolirten, gegen den Trömbach vorgeschobenen Hügels, die noch heutzu-

Se in Torfstichen, in Riedgras und ähnlichen Erscheinungen zu Tage tretende
hlpfige Beschaffenheit des Bodens entschieden wesentlich den Ausschlag geben

(von der weiter unten folgenden Fläche des Sees ganz abgesehen), so sicher hat,
egen der ganzen Figuration des Terrains, der See hier oben an seinem Anfange

tiefer landeinwärts sich erstreckt. Gleich über dem Bahnli, an der Einmün-
ng des Trombaches in den obersten Theil des Egerisees, fängt der Boden zu
^en an, und mit vollem Rechte hat Ithen sich gegen eine Annahme Zurlauben's
andt, dass etwa 1315 der See bis zur Figlerfluh hinauf gereicht habe, da in die-

'eiïl Falle ganz Ober- und Unteregeri tief im Wasser sich befunden hätte. Das ist
ailz

auszuschliessen.
Desswegen aber wurde auch von den Theilnehmern an jener Excursion, an-

i'kr ^er Localität, die Frage aufgeworfen, ob wirklich die «mure ze Houptse»
Zu suchen sei.

,q
®°U «Hauptsee», was schon Tschudi unter dem Worte verstand, bedeuten:

^jplichkeit oben am See», so ist nun eben einzuwenden, dass das bei dem Thurme
^er Letzi zu Schorno ganz und gar nicht der Fall ist und nach dem eben Ge-

en niemals der Fall war. 1315 und jetzt lag der Platz an der Letzi eine Vier-
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telstunde entfernt aufwärts von dem See und dazu erklecklich über dem Seebecken-
Diese sogenannte «mure ze Houptse» war also nie am See selbst, was doch bei

Orten dieses Namens — man ziehe als Analoga Capolago am Luganersee, Seeshaupt

am Wurmsee heran — gefordert werden muss. Und wie verträgt sich der
Ortsname Schorno mit diesem Namen «Ilauptsee» Für diese noch sichtbare Letzi sind

die passenden Bezeichnungen: Mauer oder Thurm zu Schorno.

Doch wo soll nun «Hauptsee» liegen? An welchen See ist es zu setzen? HieI
sei nur eine Vermuthung geäussert. Arth war durch die Ereignisse, welche dem

Gefechte bei Morgarten vorangingen, dem Lande Schwyz zum ersten Male verbunden

worden. 1322 mochte gerade auch die Grenze bei Arth die Aufmerksamkeit
für den Fall eines neuen Kampfes auf sich ziehen. «Oben am See* ist aber a"1

Zugersee das Ufer zwischen Arth und dem damals noch längere Zeit Schwyz fremde"
Küssnacher Gebiete, wozu lmmcnsee zählt. Sollte nicht liier am Rigi-Abhange eii'e

Mauer ihren Platz gehabt haben? — Doch will dieser Fingerzeig einzig und allei"
als Versuch angesehen werden, dem Namen, dessen bisherige UnterbringungsstätF
in Abrede gestellt werden soll, einen neuen Platz anzuweisen.

M. v. K.

61. Die Arma^naken vor Schaffhausen.1)
Nach der ewig denkwürdigen Schlacht bei St. Jakob an der Birs am 26. Aug11®'

1444 verlegte der Dauphin sein aufs neue verstärktes Heer in starken Abtheilung611

durch die Gegend von der Mündung der Aare bis an den schweizerischen Jura, d"

Wasgauer Gebirge und Elsass hinunter bis nahe an Strassburg. Die Schaaren ging611

zwischen Lautenburg und Waldshut über den Rhein. Sie spürten mit Hundetr <'ie

zerstreuten Wohnungen in dem Schwarzwalde auf: sie kamen in das Schönauerth"'-
aber die Landgraben, die Verhaue, die mannhaften Waldbauern schreckten sie zü'

rück. Der deutsche Landmann, fromm und häuslich, war ihnen überall entgeg611'

von den Herren wurden sie eingeladen; bis weit hinein in Baiern suchten sie d'c

Bürger und Landleute durch die Armagnaken zu schrecken. Aber diese Schaa"6'1

glichen mehr einem halbnackten Schwann hungriger Barbaren, als einem geo"1''

neten, mit kriegerischem Sinn erfüllten Heer. Sie suchten Kleidungsstücke, N8'1"

rung und besonders Geld. So wie keine Unmenschlichkeit zu grausam war, u'611"

sie ihre Habsucht befriedigen wollten, so viehisch waren sie in Sättigung wollüstig6

Triebe. Unterwerfung rettete nicht: sie drückten zumal die, von welchen sie W

rufen worden.

Einen vortrefflichen Beleg zu dieser Schilderung unseres Gesehichtschreib6^
Johannes von Müller bilden u. A. auch zwei Briefe aus Schaffhausen vom 1- u'\
7. September 1444. welche im Archiv zu Frankfurt a. M. aufbewahrt werden 11,1

uns Auskunft über eine bis jetzt fast unbekannte Episode geben.

') Vorgetragen an der Versammlung der allgemeinen gesell ich tforsehenden Gesellschaf'
^

Schweiz in Schaffhaiisen. 25. Sept. 1883.



Schall hausen war, wie bekannt, im Jahre 1330 von Kaiser Ludwig dem Baier
jhi Oesterreich verpfändet worden, hatte sich aber im Jahre 1415 von der Pfand-
errschaft durch Abzahlung der Pfandsumme aus eigenen Mitteln befreit und war

ZU|» Reiche zurückgetreten. Bald jedoch versuchte Oesterreich, die Stadt wieder
"Her seine Herrschaft zu bringen, und die beiden Kaiser Albrecht II. und Friedrich III.
ehielten sich, als sie in den Jahren 1439 und 1444 die Freiheiten Schaffhausen's
'estätigten. ausdrücklich die Rechte des Hauses Oesterreich vor.

Als nun zu Ende August 1444 die Armagnaken. bei 9000 Mann stark. Walds-
ut besetzten und bis auf eine .Meile von Schaafhausen vordrangen, schien dem

österreichischen Adel die Stunde zur Unterwerfung dieser Stadt gekommen zu sein,
"i'ch Georg von Geroldseck, den Herren von Sulz, liess er sie auffordern, auf die
eichslreiheit zu verzichten und dem Hause Oesterreich zu huldigen; geschehe es

fffcht, so werde der Dauphin die Stadt mit schwerer Gewalt dazu nöthigen. Schaff-
Husen war nicht angerüstet. Schon im Jahre 1442 hatten Bürgermeister und Rath

Nürnberg 14 grosse und 20 Handbüchsen angekauft: sie hatten sich auch mit.
»lver und steinernen Kugeln wohl versehen und noch im Frühling 1444 durch
einrieb, den Hafen- oder Glockengiesser, 11 Tarass- und grosse Hakenbüchsen an-

eHigen lassen: aber es fehlte an kriegsgeübten Leuten, besonders an Büchsen mei-
|tern ff ml Armbrustschützen. Um Zeit zu gewinnen, bot Schaffhausen den Haupt-
outen der Armagnaken Recht auf die Kurfürsten und schickte unverzüglich einen
ote» nach Nürnberg mit der Bitte um Hülfe.

Indessen schien es, als oh die Feinde der Drohung keine Folge geben wollten,
le verliessen den Klettgau und zogen weiter abwärts. In Schaffhausen glaubte man.
•e Gefahr sei vorüber, und viele Bürger verliessen die Stadt, um ihre Güter zu
esorgen und ihr Korn und andere Früchte in die Stadt zu führen. Darauf hatten

es die Armagnaken abgesehen. In der Nacht vom 3. auf den 4. September brach
®!fi Haufe derselben von Waldshut auf und überfiel etliche Dörfer, die dem Abt von

'erheiligen gehörten — wahrscheinlich Unter- und Ober-Hai lau und Neuhausen —
wie die dicht vor der Stadt liegenden Häuser auf der Steig nebst dem Spitalhofe

"Selbst. Mancher arme Mann wurde erstochen. Weiber und Männer, alt, und jung.
yrden sammt ihrem Gut gefangen hinweggeführt und mit den Kindern, Töchter-
-ln und Knaben, öffentlich unmenschliche Unzucht getrieben,

der •

<'ei" se",st scheint man noch rechtzeitig Kenntniss vom Herannahen
1 Feinde erhalten zu haben. Ein Bote von Neunkirch, den, wie die Stadtrech-

von 1444/45 meldet, Herr Hans Vogler, der Leutpriester von Erzingen. in
fanarnU"g ZU uns bracht' dürfte sie davon benachrichtigt haben. Die Zahl der ge-
Stü8?nen Schaff hauser betrug ungefähr 12: des geraubten Viehes waren es bei 300

von'" dan,nter 40 Ochsen aus den Ställen des Spitals. Der Ritter Hans Erhart

gen
^essingen' der ei'figen Spekulanten von Waldshut an dem Raubzuge Theil

Sc|1i°l^lnieni Hess dem Rathe von Schaffhausen sagen, er solle einen Boten nachher

h".' f'fff die Gefangenen und das Vieh mit Geld zu lösen. Mit diesem Auftrage

tnjj
sich der Rathsknecht Wurm zu den Feinden, die ihn wie einen Gefangenen

für n.actl Waldshut nahmen, wo er mit ihnen einen Vertrag abschloss, nach welchem
°'fien Ochsen 2 Gulden, für ein Pferd 1 fl. bezahlt werden sollte. In Beziehung



auf die Gefangenen, welche von den Armagnaken. die gern ein hohes Lösegeld er-

presst hätten, arg misshandelt und wiederholt mit dem Tode bedroht wurden, brachte

Wurm keinen Vergleich zu Stande. Schultheis und Rath von Waldshut versprachen,
sich der Armen anzunehmen, worauf Wurm wieder nach Schaff hausen zurückkehrte-

liier waren an demselben Tage, an dem der Ueberfall stattgefunden, zwei

feindliche Kundschafter ergriffen und ins Gefangniss geworfen worden, die sich i'1

die Stadt geschlichen hatten, um die Stärke und die Stimmung der Besatzung z"
erforschen und sich nach Orten umzusehen, wo geschickt Feuer angelegt werden

könnte; ja einer derselben gestand noch weiter, er habe den besonderen Auftrag
erhalten, eiserne Nägel in die Zündlöcher der Büchsen zu schlagen und den
Bürgermeister zu erstechen Der Rath, der wohl um das Leben der von den Armagnaken
hinweggeführten Gefangenen besorgt war. scheint den beiden Spionen das Leben

geschenkt zu haben. In der Sammlung des historisch-antiquarischen Vereins
befindet sich nämlich eine Urkunde vom 18. Januar 1445, laut welcher ITans Riidgef
von Zürich und Jos Müller von Peyerfurt, den man nennt Metzger, die den Walchen
als Kundschafter gedient, an diesem Tage gegen Urfehde und Bürgschaft in Freiheit

gesetzt wurden.
Um Michaeli 1444 zogen die Armagnaken aus unserer Gegend hinweg. V°1"'

her scheint Georg von Geroldseck seine Aufforderung noch einmal wiederholt
haben. Die Stadt Hess ihm durch ihren Läufer Henigki sagen, sie wüsste nicht*

was sie mit ihm zu thun hätte.
Unterdessen war auch der in Nürnberg zersammelte Reichstag zu einem

Beschlüsse gekommen. Am 30. Sept. 1444 erklärte Friedrich III. dein Dauphin den

Krieg und ernannte den Pfalzgrafen Ludwig zum Reichsfeldherrn. Dieser nah111

die »Sache tüchtig an die Hand. Fürsten und Städte wurden aufgefordert, ihr 0°"'
tingent bereit zu halten: auch nach Schaffhausen kam eine Botschaft mit dem ß"'
fehl zur Rüstung. Der erste Angriff sollte am II. November stattfinden, alle'11

diplomatische Unterhandlungen, schmähliche Intriguen und eine sehr heftige KälF

nöthigten den Pfalzgrafen, den Beginn des Feldzuges immer weiter hinauszuschiebe"'
Der ganze Krieg beschränkte sich auf einen kräftigen siegreichen Ausfall der Be'

Satzung von Strassburg. Dass auch Schaffhausen's Mannschaft sich zum Kamp'e

bereit gemacht hatte, zeigt eine Stelle in der schon erwähnten Stadtrechnung. ßeI"

Becken, lieisst es unter dem 16. Dec., ward 1 U gegeben, als er wartet mit de"1

Wagen, da man an die «Armjägken» wollt'.
Anffallender Weise wird des Raubzuges der Armagnaken in den ältern u"

neuern Chroniken von Schaffhausen nicht gedacht. Hans Jakob Rüger meldet i"1"'

es gehe die Sage, das welsche Volk habe die Randenburg bei Schieitheim zerst"""
und Dr. Melchior Kirchhofer fügt hinzu, aus Furcht vor einem etwaigen Ang1"'1

sei das auf der Westseite der Stadl liegende Engelbrechtsthor durch einen feS,e"

runden Thurm verstärkt worden. Und doch kann in die Aechtheit der zwei v°''

Herrn Archiv-Sekretär Wülcker im Frankfurter Neujahrsblatt von 1873 veröff""^.
lichten Briefe kein Zweifel gesetzt werden. Mir scheint, dass in der Tradition z"

^

einander naheliegende und vielfach mit einander übereinstimmende Ereignisse
schmolzen worden sind: dieser Raubzug der Armagnaken und der in's Jahr t
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fellende, historisch aber nicht mit Sicherheit nachweisbare Zug Bilgeri's von Heu-
d°rf. Beide hatten den gleichen Ausgangspunkt und dasselbe Ziel; auch der Bürgermeister

Schaffhausens ist derselbe, Heinrich Barter; nur die Boten der Eidgenossen
fehlen natürlich beim Zuge von 1444. Aber eben die Widersprüche, welche, wie
Herr Antistes Dr. Mezger in Ihrer letzten in Schaffhausen abgehaltenen Versammlung

(1861) nachgewiesen hat, zwischen der allgemein bekannten, sehr poetischen
Erzählung vom ersten Bündniss Schaffhausen's mit den Eidgenossen und den
urkundlich festgestellten Thatsachen bestehen, deuten darauf hin. dass jener Erzählung
Zwei auf verschiedene Begebenheiten sich beziehende Berichte zu Grunde liegen.
Her Zug, auf dem Schaffhausen überrumpelt werden sollte, fällt ins Jahr 1444,
•fes nach längeren Unterhandlungen abgeschlossene Bündniss mit Zürich, Bern,
Euzern, Schwyz, Zug und Glarus dagegen ins Jahr 1454.

Bveschlin.

62. Kleinere Mittheilungen.
Zu Art. 48: Zu den ßiscliofskatalogen von Sitten und Genf.

In dem Aufsatze von W. Gisi : «Zu den Bischofskatalogen von Sitten und Genf»
ist übersehen worden, dass das daselbst (Anzeiger Seite. 141) erwähnte Banndecret
^er Synode von Troves von mir nochmals in etwas verbesserter Gestalt nach der
Handschrift herausgegeben wurde (Auxilius und Vulgarius, Quellen und Forschungen

zur Geschichte des Papstthums. Leipzig 1866. S. 157—161). Die Frage der
Aechtheit habe ich gleichfalls daselbst (S. 56) erörtert und mich in demselben Sinne
v,e vor mir Hefele und nach mir Gisi darüber entschieden.

Halle. 5. October 1883. E. Duemmi.ku.

Wicliram von St. Gallen.

In der aus St. Emmeram zu Regensburg stammenden Münchener Hand-

thrift 14.221 entdeckte Hr. Dr. Wilhelm Meyer auf fol. 20v—22 eine unge-
uckte Aufzeichnung, beginnend: «In Christi nomine ineipiunt interrogationes et

esPonsiones Wichramini cenobiohe saneti Galli de compoto Bede prespiteri.. Inter-
^°gatio; Quis primus iuvenil menses apud Latinos? u. s. w. Da die Handschrift

de
^ahi'hundert angehört, so haben wir es hier ohne Zweifel mit einem Werke

Hlosterlehrers Wichram aus der zweiten Hälfte desselben zu thun (vgl. St. Galler
jsjHheilungen IX, 105). Wenn auch sachlich Neues daraus keinesfalls zu gewinnen

; so würde es meines Erachtens für die Geschichte des Unterrichtes doch lohnend
lrh das kleine Stück zu veröffentlichen. E. Duemmi.ku.

Zu Art. 41): Platifer und Uoisel.

hier ^er 'l"c'is1, zutreffenden und interessanten Studie Dr. von Liebenaus seien

dass
"Ul' zue' Bemerkungen beigefügt. — Erstlich, ist es zwar ganz richtig (p. 145).
,ch noch 1876 «Doisel» als den St. Giacomo-Pass erklärt hatte; aber schon 1882
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hin ich davon zurückgekommen (vgl. «Geschichtsfreund» : Bd. XXXV111. p. 120:

«in das obere Wallis», auch .lahrbuch des Schweizer Alpenclub. Jahrgang XVIIh

p. 848 n. 1). Zweitens ist hier wieder der Platz, darauf hinzuweisen, wie aufschlussreich

die Türst'sche. Bd. VI der «Quellen», beizugebende chorographische Tafel ist.

Diese nennt auf dem jenseitigen Abhang der Alpen sowohl «Bomnat». als »Vall-

dössz». Nach der alten Tschudi-Leu'schen Erklärung von «Doisel» wäre nun jedenfalls

der Name «Bomnat» (Pommât. Andermatten) zum «Doisel». als zum nach der

Tosa sich abdachenden Theil des St. Giacomo-Passes, zu ziehen; denn Tschudi sucht

Doisel eben in Valdösch. Jetzt aber schliessen sich nach der ältesten schweizerischen

Landkarte «Bomnat» und «Valldössz» geradezu aus: der zweite Name ist

thalabwärts, nach Val d'Ossola, zu setzen ; aber es wird keinem Menschen einfallen,

die Grenze des Hiilfskreises von 1351 so weit nach Italien hinein zu rücken. Wenn

es noch nothwendig wäre, würde also auch diese Beleuchtung unumgänglich für die

von Dr. von Liebenau bewiesene Erklärung — Deischberg im Wallis — sprechen-
M. v. K

Kuclirlruckerei B. SchweiKliiiiaiin Sololhurn.


	

