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ANZEIGER
für

Schweizerische Greschichte.
Herausgegeben

von der

allgemeinen geschichtforschenden Gesellschaft der Schweiz.

Fünfundzwaiizigster Jahrgang.

4. (Nene Folge.) 1804.
Alionnementspreis : Jährlich Fr. 2. 50 für circa 5 — 6 Bogen Text in 5 —6 Nummern.

Man abonniert bei den Postbureaux, sowie direkt bei der Expedition, Buchdruckerei E. J. 1Vyss in Bern.

If)HALT: 15. TJdalhardis, von E. Ki%er. — IG. Die AlU-rsvei-liiSltnisse tlor letzten Generation d.-s alten Hauses Kiburt;,
von K. Kiiiger. — 17. Zur Überlieferung der Kaiserurkunden filr l'eterlingen, von II. liresslau. — 18. Nochmals
der Plangtus beati Galli, von I'. lltttler. — Iii. Zwingiis Gutachten ilber ein Bündnis mit evangelischen ltcichs-
stiidten 1527? 152!!?, von J. Strickler. — 20. Politisches und religiöses Testament des Chronisten Bartholomaus
Anhorn, von F. Jecklin. — 21. Zum Biscbofskatalog von Sitten, von It. lloppeler. — 22. Bruder Fritschi, von
J. 1„ llrandstetter. — 23. Der Todestag Bischof Wilhelms V. von Sitten, von lt. lloppeler. — 24. Schauspu l-
auHTihrung in Chili-, von F. Jecklin. — 25. Berichtigung, von It. Hoppeler. — Historische Literatur dto Schweiz

_
betreffend, 1803 (Fortsetzung und Seliluss).

15. Udalhardis
Wderhildia, Utelhildis, Odilia, Uda), Gemahlin des Grafen Friedrich II. (III.) von Leiningen, eine

Schwester Hartmanns des jüngeren von Kilmrg.

In Dr. Ed. Brinckineicrs geneal. Geschichte des erlauchten Hauses Leiningen fand
ic,t (Hand I, S. 70) die Angabe, dass die Gemahlin des etwa 1200 geborenen, von 1231
bis 1248 urkundlich vorkommenden und vor dem 14. Dezember 1254 gestorbenen
Gfaren Friedrich von Leiningen eine Gräfin Utelhildis von Kiburg gewesen sei. Als
J5e'ege für diese Angabe werden daselbst mehrere tingedruckte Urkunden bezeichnet,
depen Aufbewahrungsorte jedoch nicht überall deutlich erkennbar angegeben sind. Da

ictl in Anbetracht der Wichtigkeit und Neuheit der fraglichen Urkunden dieselben gern
allen sich dafür interessierenden Schweizer Historikern zur Kenntnis bringen wollte,
So wandte ich mich an Seine Durchlaucht, den Fürsten zu Leiningen in Amorbach

(Utilerfranken) mit der Frage, ob sich die gedachten Urkunden oder doch eine
derben im Archive des Hauses Leiningen vorfänden, und bat zugleich, mir dieselben
behufs Publikation im Anzeiger für schweizer. Geschichte in Abschrift zukommen lassen
zu wollen.

Im Auftrage Seiner Durchlaucht teilte mir der fürstliche Archivar, Herr Dr. R.

robs in Amorbach, denn auch freundlichst mit, dass die wichtigste der fraglichen
Urkunden (d. d. 11. Mai 124(1) zwar möglicherweise im Original im fürstlichen Archive
v°rhanden sei, dass dieses aber sehr umfangreich und noch nicht durchweg geordnet

^ei> sodass für den Augenblick nur eine beglaubigte Abschrift aufzufinden gewesen sei.
ies° folgt hier zunächst im Wortlaute:

«In Nomine Domini Nostri Jhesu Christi Amen. Vita breuis, hominum memoria
aülis, malitia temporis admonol, quae gerunlur scriplis recommendari. Nouerinl ergo
Présentes ac posleri, quod nobilis mulier Vtelhildis u.ror Friderici Nobilis Viri, Comitis

e Millingen, non solum Garnali dileclione compulsa, sed nec immeraor qualiter sit ac-
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tenus palernali affectione salis dulciler perlractala, de consensu et Yoluntale, nec non
auctoritate dicti mariti sui, dédit et concessit ins et potestatem Yiro nobili Uartmanno
patruo suo Comiti de Kiburch, ut si quando earn fratri suo Uartmanno Comiti, in bonis

quae nunc possidet, succedere contingat, iani dictus palruus suns partem bonorum eorun-
dem a sua (infra?) expressam, sibi tenere possit et libéré possidere, ita Videlicet, quod
Vsufructum Exinde, et ab eisdem bonis percipere Yaleat, quo aduixerit, pleno Jure,
salua lamen proprietale possessionuin earundem nepti suae supradictae. Cauebit enim
dictus Comes, et earn indempnem conseruabit in praediclis bonis, quod nullam ipsorum
alienabit partem, nec condicionem eius in aliquo peiorabit, sed utetur bona tide, sine
dolo et sine fraude, at tempore (ad tempora?) Vilae suœ. Post obilum Yero eiusdem
cum saepedicla domina fratri suo iam successeril, bona antedicta ipsa et haeredes sibi legitime

succedenles, cum Ysufructu integraliler habebit, quoniam prmdictus Cornes praeter
fruclus nihil juris in eis obtinebat. Hae sunt possessiones Exprimendic, bona omnia,
quae iure proprielario tenet a Comité siepefato in pago Argogiœ, in Valle Shwitz et in
Mutetal, cum omnj Jure, omnibusque pertinenlijs suis, et ut dictum est, sie concessae,
Yt autem bonm lidej contractus muluae caritalis affectu inter prtedictos habitus, omni
Cauillationis ingenio maneat inconuulsus, nobilis saepedicta una cum suo marilo promisit
adtendere, seruare et non conlrauenire bona tide et sine fraude, sponle non coacla,
prout superius est expressum, Praestilo super hoc corporali Juramenlo. Renunciauerunt
itaque nominatus F. Comes et vxor eius pro se et haeredibus suis, iuri, consuetudinj,
legi, vel constitutioni, indulgenlijs impelratis vel impelrandis, exceptionj seu defensionj
cuilibet, per quam Vel occasione cujus concessio supradicta sine ordinatio inter priefalos
Ex liberalitate Voluntarie concepla possit irritarj vel aliquatenus impediri, quin (quoniam?)
semper dictarum possessionuin proprietas licet in eis successit, Dominie siepe falaYsine
diflicullale remaneat, el Comes II. antediclus fruclus in Yita sua iuxta concessionem
sibi factam pereipiat, et non vitra. Ad maiorem buius euidentiam praesens in-
strumentum ad petitionem omnium supradictorum est confectum, et sigillis II. et II. de

Kiburch Comilum roboratum. Testes interfuerunt Jacobus Yenorabilis Meten [sis] Epis-
copus, Mgr (Magister) Jœhelinus Arcbidiaconus Yirdunensis, I). Nobilis de^Kamstein, II.
Canonicus Curienfsis], H. de Landegge, A. de Tore, Ul. de Rubishwile et Ul. de Ylma
milites et alij quam plures. Datum apud Melim Anno Dnj Millesimo CC°. XL. Yl0., v°.
Nonas Maij.

Quod praesens Copia cum suo vero, sigillis integro Original! lideliier Collalionala,
auscultata, eidemque de verbo ad uerbum (: praelerquam in line superius, in duodo-
eima linea (hier: von oben), verbum quod legi non polnit, deesl :) concordans sit,
attestor ego Jacobus Ferber Imperiali aulhorilale Nolarius publicus, incola Tabernensis,
Argenloralensis diocmsis, bac manu Mea propria, et supsignalione consueta, 31.a die
Augustj Anni 1009.

Jacobus Ferber praefatus in fidom

Similiter el ego Johannes Georgius Ilörlerus Eudem aullioritate Nolarius publicus,

incola Spirensis, hac propria mea manu praemissa assero.
Actum ul supra.

Johannes Georgius llörterus
praefatus in lidein
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Aus obiger Urkunde, deren Echtheit keinem Zweifel unterliegen kann, ergiebl sich
Mit voller Sicherheit, dass die 1246 lebende Ulelhild, Gemahlin des Grafen Friedrich
V<M Leiningen'), eine Schwester Harlmanns des jüngeren von Kiburg war, die hier
ihrem Yalerbruder Hartmann dem älteren von Kiburg die lebenslängliche Nulzniessung
an Gütern im Aargau, im Thale Schwyz und im Muotlalhale zusichert für den Fall, dass

s'e ihren Bruder Hartmann den jüngeren überleben und beerben sollte. —
Nach weiterer freundlicher Mitteilung des Herrn Dr. Krebs enthält das Leininger

Archiv noch das allerdings ziemlich beschädigte Original einer Urkunde, in welcher
Graf Hartmann der jüngere zu Gunsten seiner Schwester, der Gräfin von Leiningen,
a"f sein mütterliches Erbe verzichtet. Die einschlägigen Stellen derselben lauten, soweit
sie auf dem angefressenen Pergamente noch vorhanden sind :

Hartmann comes junior de Kyburch omni hereditati mihi ex parte domine
et matris provenienli penilus renunciavi el earn dilecte sorori mee comiltisse
de lining contuli. In cujus rei testimonium presens scriptum sigilli mei appen-
sione et palrui mei H comilis Roboravi. Acta sunt hec in presenlia dominorum
H. comilis de kyburch etc.

Datum anno gratie Millesimo ducentesimo XL IUI kal. Novemb.

Zu dem unvollständigen Datum bemerkt Herr Dr. Krebs, dass auf der Rückseite
der Urkunde von alter Hand das Jahr 1244 angegeben ist. Danach wäre dieselbe also

ani 29. Oktober 1244 ausgestellt. Doch sei hierbei, falls die Beschädigung der Urkunde
schon so alt wäre, eine Verwechslung mit der IUI bei kal. nicht ausgeschlossen.

Noch in einer dritten Urkunde, die sich ebenfalls im Original im Leininger Archiv
befindet, wird Gräfin Ulelhild erwähnt. In einem Vertrage zwischen den Brüdern
Friedrich und Emich von Leiningen vom 28. Nov. 1248 betreffend die Burgen Lei-
eingen und Frankenstein2) heissl es nach der Abschrift des Herrn Dr. Krebs :

Quod dominus Fridericus Comes de Linengen super Castro Linengen quod
be consensu et voluntale fratris sui domini Emichonis Comilis accedente, nobili matrone
bomine Uderhildi uxori sue lilulo dotis conlradidil, anno domini M0. C°C. XL. VIII.
Proximo sabbato ante festum Andree apostoli. (Original, Pergament; angehängt waren
A Siegel, von denen das vierte fehlt.)

Eine vierte Urkunde, in welcher die Gräfin erwähnt wird, findet sich bei Rem-

'ing (Urkundenbuch der Bischöfe v. Speyer 1 No. 294 p. 269) :

Am 1. März 1256 verkauft Graf Emecho von Leiningen dem Domkapitel zu Speyer
e"ien Hof in Böhl (nw. Speyer) und sagt zum Schluss :

Uxor nostra légitima Elisabetha, relicla fratris nostri Friderici Udalhardis, filius
'psius Fridericus3), quorum ipsum predium una nobiscum commune fuit, vendicioni
biete consenserunt.

l) Burg Alt-Leiuingen nw. Dürkheim I Rheinpfalz). Schon im Jahre 1100 erscheint der erste
'--ininger Emicho als Graf im Wormsgau.

*) Zw. Dürkheim und Kaiserslautern.
3) Friedrich III. (IV.) von Leiningen, der Sohn der Udalhardis (geh. 1230/35 f 1316) ist 1277,

5*1 22., zu Wien Zeuge, als König Rudolf bekundet, dass Graf Berchtold v. Heiligenberg Burg u.
"afschaft Heiligenbarg an Hugo 1. von Werdenbarg verkauft hat. Der Zeuge war also mit König

olf) mit dem Käufer und dem Verkäufer fast gleich nah blutsverwandt. Diesen Grafen Friedrich
öennt denn auch König Rudolf 1282 seinen Oheim und 1285 seinen avunculus.



Offenbar auf dieselbe Gräfin Udalhardis oder Ulelhildis bezieht sich auch eine

fünfte Urkunde vom 16. Januar 1258, in welcher (gleichfalls nach Mitteilung des Herrn

Dr. Krebs) «Harlungus junior de Wangen», in Gefangenschaft gehalten «a nobili
domina Odilia videlicet, comitissa de Liningen, et F. lilio ejusdem», Urfehde schwört.

Dalum anno dni. M°. CG0. L°. VIII0. In festo Marcelli pape. (Original, Pergament;

angehängt waren 3 Siegel, welche fehlen.)
Endlich wird bei Brinckineier (a. a. 0. p. 70) noch eine Urkunde aus Remling

(Urkundenbuch des Klosters Otlerberg) vom 7. Juni 1255 citiert, in welcher Streitigkeiten

zwischen dem Kloster Otlerberg und der Gräfin Uda von Leiningen durch Schiedspruch

beigelegt werden.

Der Name der Gräfin findet sich also in fünf verschiedenen Formen:

Ulelhildis (124(5), Uderhildis (1248), Udalhardis (1256), Uda (1255) und Odilia

(1258), obgleich an der Identität der jedesmal genannten Person kein Zweifel obwalten

kann. Gräfin Udalhardis war somit auch eine (wohl etwas jüngere) Schwester Cleinen-

ta's von Kiburg, der Gemahlin Rudolf's I. von Montfort-Werdenberg, welche ebenfalls

als Schwester llartmanns des jüngeren urkundlich feststeht. Durch den Nachweis der

Gräfin Utelhildis als einer Kiburgerin fällt ein eigenartiges Licht auf die Urkunde vom

27. April 1271 ')> 'n welcher die Grafen Rudolf (der spätere König) und Golfried von

Ilabsburg und Hugo von Werdenberg sich das Wort gaben, die Lehen der Herrschaft

Kiburg vom Reiche und vom Herzogtum Schwaben «wie Brüder unter sich zu teilen»,
doch mit einer gewissen Bevorzugung des Grafen Rudolf. Diese dürfte sich daraus

erklären, dass Rudolf, als Schwestersohn llartmanns des älteren, der seinen Neffen um
zwei Jahre überlebte, dein letzten Kiburger Erblasser um ein Glied näher stand, als Hugo

von Werdenberg und Hartmanns des jüngeren Tochter Anna, welche damals wohl schon

mit Golfrieds jüngerem Bruder Eberhard verlobt war. Für letzteren, welcher vielleicht

irgendwie verhindert war selbst seine Rechte zu vertreten, tritt hier wohl Gottfried

ein: Warum aber fehlt der im gleichen Grade mit Hugo und Anna stehende Sohn der

Udalhardis, Graf Friedrich III. (IV.) von Leiningen? Muss man nicht auf die Vermutung
kommen, dass die drei Miterben sich hier einigen, in dem stillschweigenden
Einverständnis, den weit entfernt lebenden vierten von der Teilnahme an der Erbschaft

auszuschliessen? Auch bei der Räzünser Erbschaftsfrage einigten sich so 1461 Georg

von Werdenberg-Sargans und die Grafen von Zollern, um den dritten Miterben Friedrich,

Schenk von Limburg, gemeinschaftlich abzuwehren (Meine Wordenberge Reges-

ten Nr. 947). —
Es sei mir gestattet, zum Schluss Sr. Durchlaucht, dem Fürsten zu Leiningen,

meinen besten Dank für die gütige Bereitwilligkeit auszusprechen, mit welcher derselbe
im Interesse der Wissenschaft die vorstehenden Nachweise ermöglicht hat.

Braunschweig, im April 1894 Emil Krüger.

') K»pp, Uik. 1. il. 11, meine. Werdenberger Regcsten Nr. 37.
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'6« Die Altersverhältnisse der letzten Generation des alten Hauses
Kiburg.

Im Anschluss an die vorstehenden Erörterungen möchte ich nochmals auf die von
rn. Zeller-Werdmiiller angeregte Frage nacli den Altersverhältnissen der letzten Kiburger

Generation zurückkommen.
Nach Noël (Mém. p. serv. à l'histoire de Lorraine, 1845, N. 6, p. 24) vermählte

s'c'i Herzog Friedrich II. von Lothringen iin Jahre 1188 mit Agnes von Bar, eine
^Agabe, deren Zuverlässigkeit ich allerdings im Augenblick nicht nachprüfen kann, die
^er, da Herzog Friedrich zwischen 1160 und 1170 geboren sein muss, alle Wahr-
Scheinlichkeil für sich hat.1) Die Tochter Bertha (Elisa) aus dieser Ehe kann also sehr
^elil 1189 oder 1190 geboren sein und sich nach damaliger Sitte schon im Alter von

Jahren oder vielleicht auch etwas älter zwischen 1205 und 1210 mit Graf Werner
v°n Kiburg vermählt haben. Graf Werner selbst wird als ältester Sohn aus der um
ll80 oder doch bald nachher geschlossenen Ehe seines Vaters Ulrich mit Anna von
Öhringen zwischen 1180 und 1185 geboren sein.

Dass nun die Vermählung Werners von Kiburg mit Bertha von Lothringen in der
"at spätestens gegen 1210 staltgefunden hat, das anzunehmen nötigt uns das Alter
er Kinder von Berthas jedenfalls ältester Tochter Clementa von Montfort-Werdenberg.

Dass Hedwig von Werdenberg, Gemahlin Berchlolds II. von Heiligenberg (f 1262),
hie Tochter Rudolfs I. von Monifort und der Clementa von Kiburg war, sich spätestens
Ü mit Berchlold vermählt haben und also sicher nicht nach 1228 geboren sein kann,

^aube ich in meiner Arbeit über die Werdenberger (p. 29/31) nachgewiesen zu haben.
Folglich kann wiederum Hedwigs Mutler Clementa v. Kiburg nicht nach 1213 ge-

üren sein. Auf dieses Jahr käme man aber nur, wenn Clementa, wie ihre Tochter
edwig sich schon mit 15 Jahren vermählt hätten, was zwar nach damaliger Sitte

"'«glich war, doch aber nicht gerade wahrscheinlich ist.

^
Es passen alle Zeitangaben aber sehr gut zu einander, wenn wir die Vermählung

^6rUias von Lothringen mit Werner von Kiburg zwischen 1205 und 1210 ansetzen.
Min kann Clementa als älteste Tochter gegen 1210 geboren sein und sich etwa
25/27 im Alter von 15 bis 20 Jahren mit Rudolf von Monifort vermählt haben
re Tochter Hedwig möchte dann etwa 1225/1228 geboren sein und sich etwa 1240

ls 1244, 15 bis 19 Jahre alt, vermählt haben.
Hierzu passt auch das mutmassliche Alter von Clementas Sohn Hugo I. von

^«rdonberg, der keinesfalls nach 1230, eher aber früher geboren sein kann.

jjg,
Da Friedrichs Sohn Herzog Theohaid I. sich schon 1206 mit Gertrud v. Dachsbnrg ver-

tj
®> 80 könnte Friedrichs Vermählung höchstens früher, keinesfalls später, als 1188 fallen. Fried-

Wlr! 1203 noch als «juvenis filius» seines Vaters Friedrich I. bezeichnet. Calmet, hist, de Lor-
11' preuves, p. 414) Und doch war er damals mindestens 35 Jahre alt und hatte sich schon

*>0ch
Verm^l1lt Ebenso wird der nachweisbar 1170 geborene Otto von Eberstein (bei Baden-Baden)

{j 1207, also im Alter von 37 Jahren, als «domicellns» bezeichnet (Württemberger Urkundenbnch

Ran ^^1' ^us diesen Beispielen erhellt, dass auch die Bezeichnung «adolesyens bone indolis», welche

•Dit
J11111 der jüngere 1237 erhält, nicht so genau zu nehmen ist und vor allem nicht mit Herrn Z.-W.

®Rva .Un^e" "hersetzt zu werden braucht. Der «gut geartete Junge» Hartmann junior dürfte 1237
25 Jahro gezählt haben.



78

Hierzu passl aber vor allem auch das Aller Harlmanns des jüngeren von Kiburg
selbsl, welcher schon 1230 und 1232 selbständig neben seinem Oheim Ilarlmann dem

.älteren urkundet.1) Wenn also Hartmann 1230, wo er ganz in gleicher Linie mit
seinem Vaterbruder, dem Conslanzer Domherrn Ulrich (späterem Bischof von Cur)
gemannt wird, auch nur 15 Jahre alt war, so musste er 1215 geboren sein. Er war
aber damals eher schon etwas älter und mag also etwa zwischen 1210 und 1215

geboren sein.
Hierzu passt nun endlich auch das Alter der Gräfin Udalhardis von Leiningen

die nur wenig jünger als Clementa gewesen sein kann. Der Geinahl der Udalhardis,
Gral Friedrich II. (III.) von Leiningen, giebl schon 1214 in einer Urkunde seines Vaters
seinen Consens,2) kann also kaum nach 1200, allerdings aber auch nicht viel früher
geboren sein. Er erscheint zuletzt im November 1248 und starb vor dem 14. Dezbr.
1254.

An dem zuletzt genannten Dalum tritt sein und Udelhildis Sohn, Graf Friedrich
III. (IV.), bereits selbständig auf,3) wird also auch damals schon älter als 15 Jahre
gewesen sein. Seine Geburtszeit dürfte etwa zwischen 1230 und 1235 fallen.4) Also
kann auch Udalhardis kaum nach 1215 geboren sein, muss vielmehr mit ihrem Bruder
Hartmann etwa gleichalterig gewesen sein.

Mir scheint, dass alle diese Altersverhältnisse mit ziemlicher Sicherheit aus

einander folgen und zu einander passen. Inwiefern ich also, wie Herr Zoller-Werdmüller
mir dies vorwirft, mit der Kiburger Genealogie «in unerhörter Weise» umgesprungen
sein soll, ist mir ganz unverständlich. Ich würde diesen Vorwurf selbsl dann noch
nicht verdient zu haben glauben, wenn wirklich, wie Herr Z.-W. meint, Hartmann nicht
vor 1218/20 geboren wäre und keine circa 1205/8 geborene Schwester gehabt hätte,
da sich sein Vater Werner schwerlich vor 1215 verheiratet habe. Denn die ganze
Altersdifferenz beträgt danach ja nur etwa zehn Jahre und ist für keine der
aufgeworfenen Hauptfragen von irgend welcher Bedeutung.5)

Um nur noch eins aus der alten Rapperswiler Streitfrage zu erwähnen, so ist
es mir nicht sehr wahrscheinlich, dass Graf Rudolf von Rapperswil am 9. Februar 1248

deshalb als «gener» Hartmanns des jüngeren bezeichnet wird, weil letzterer mit einer
Schwester von Rudolfs Gemahlin damals nur verlobt war. Wegen einer blossen

Verlobung, die noch obendrein zu keiner Ehe führte, dürfte jemand kaum diese

Bezeichnung erhallen. Selbst wenn aber der Ausdruck gener von 1248 sich auf die in

') Gescbichtsfreund Bil. 26, p. 301 und Z. U. I. p. 352. N. 475.

") Remling, Geschichte der Abteien und Klöster in Rheinbaiern II. p. 323 N. 6. —

*) Remling, Urkundenbuch der Bischöfe von Speyer I. N. 281 p. 261.

4) Er starb, etwa 85 Jahre alt, erst 1316.
6) Für seine diesbezüglichen Kiburgiscben Altersangaben führt Herr Z.-W. übrigens gar keine

Gründe an. Dagegen ist es nach der von ihm angeführten Urkunde roin 28. Januar 1251 (Z. U. II.
p. 272, Nr. 805) wohl sicher, dass Hartmanns Söhnchen Werner erst Ende 1251 oder 1252 und nicht,
wie ich früher irrtümlich annahm, schon 1240/43 geboren ist. Auch dieser Irrtum dürfte aber, weil
ohne jede Bedeutung, so unerhört nicht sein. Die ungefähre Berechnung der Geburtszoiten, die früher
so gänzlich vernachlässigt wurde, ist für genealogische Arbeiten oft von grösster Wichtigkeit. Dass dabei

kleine Irrtümer unterlaufen müssen, bedarf gar keiner weitern Erörterung.
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der Bulle vom 28. Januar 1251 erwähnte Verlobung bezöge, so wäre damit wohl die
Identität des Rudolf von 1248 mit dem von 1251 festgestellt, weiter aber aucb nichts,
"enn Herr Z.-W. sagt ja selbst, dass der ältere Rudolf möglicherweise 1256 gestorben
sei, und ich muss auch gestehen, dass das vom «index Conditorum et Benefaclorum»
als Todesjahr gegebene Jahr 1250 nicht gerade sehr zuverlässig ist. Das ändert aber
nichts an der'Hauplsache, dass nämlich zwischen 1282 und 1262 zwei Grafen von
Happerswil des Namens Rudolf existiert haben. Hoffentlich wird auch diese Frage, die
nicht sterben zu können scheint, recht bald durch eine neu entdeckte Urkunde oder

sonstige Quellenslelle gelöst. Es darf dieser Hoffnung um so eher Raum gegeben
werden, als ja im Verlaufe dieser Streitfrage und zum Teil sogar durch dieselbe schon

eine ganze Anzahl bisher unbeachtet gebliebener Quellenstellen herangezogen und sogar
neue Funde gemacht worden sind.

Die folgende Tabelle giebl eine Übersicht der letzten Glieder des Hauses Kiburg.

Ulrich,
Graf von Kiburg

t 1229
Mit Anna von Zähringen

Wernher von Kiburg Ulrich
Geb. ca. 1180/85 f 1228 vor Accon. Bischof von Cur
Zwischen 1205 und 1210 mit Bertha f 1237.

von Lothringen (Geb. ca. 1190)

Hartmann
der ältere

f 27. Nov. 1261

1213 schon urkundlich)

Hedwig
mit

Albrecht von
Habsburg

Clementa
geboren gegen 1210;

mit
Rudolf

von Montfort

Hartmann
der jüngere

(Geb. ca. 1210/15)
1230 urkundlich

f Ende 1262

Friedrich
Domherr zu

Konstanz1)

Udalhardis Rudolf
Geb. um 1215; vor von Habsburg
1244 mit Friedrich II. Geb. 1218

(III.) von Leiningen. f 1291.
Geb. um 1200 f vor
14. Decbr. 1254 (1214,

dann 1231—1248)

Hedwig Hugo I Wernher
(Geh. ca. 1228 v. Werdenberg Geh. 1252.

mit (Geb. ca. 1225/30 1253

Berchtold von f 1980 t vor 1262

Heiligenberg

Anna Friedrich III. (IV.)
Geb. 1255/56 Graf v. Leiningen

Geb. ca. 1230/35 f 1316

Urkundlich seit 1254.

E. Krüger.

17. Zur Überlieferung der Kaiserurkunden für Peterlingen.
Die Schicksale des Archivs des burgundischen Klosters Peterlingen hat Th. von

Nickel zuletzt eingehend behandelt3). Hei der Aufhebung des Klosters im .1. 1536 waren
die älteren Königsurkunden sämtlich nach Hern gekommen, wo das älteste Inventar des

Klosterarchivs vor 1600 angefertigt worden ist. Ihm zufolge waren im Original erhalten

') Geschichtsfreund III, 78. Anm. d. Red.

2) Kaiserurkunden in der Schweiz S. 57 ff.
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6 Diplome der sächsischen Kaiser: Stumpf 262 (DU. I. 201), 599 (DO. II. 51), 854

(DO. II. 307), 898 (DO. III. 27), 1139 (DO. III. 273), 1367, die sämtlich nach Abschriften

der in Bern befindlichen Originale vollständig oder im Auszug herausgegeben worden

waren: die 4 Urkunden Ottos II. und Ottos III. von Schöpflin und Grandidier, diejenige
Ottos I. nur von dem ersleren, diejenige Heinrichs II. nur von dem letzteren. Während

jene vier Diplome Ottos II. und III. noch jetzt in Lausanne, wohin sie 1798 von Bern

aus abgeliefert wurden, vorhanden sind, fehlen dort das erste und das letzte. Die

Urkunde Heinrichs II. war wohl schon 1758 verloren, da sie in einem damals

angelegten Inventar nicht mehr verzeichnet ist; dass das DO. I. 262 im Jahre 1843 fehlte,
besagt eine archivalische Notiz eines späteren in Lausanne befindlichen Repertoriums ; auch

in das älteste Inventar hat eine Hand, die nach Sickel wohl schon dem Anfang unseres

Jahrhunderts angehört, einen entsprechenden Vermerk eingetragen. Von dem DO. I.

sind mehrere Abschriften des 16. bis 18. Jahrhunderts vorhanden; von demjenigen

Heinrichs IL sind auch solche weder in Lausanne noch in Bern bis jetzt auffindbar

gewesen1).

Auf eine von der Bern-Lausanner verschiedene Überlieferung von Peterlinger

Diplomen wies, wie schon Sickel bemerkte, eine Spur. In einem Hannoverschen Codex,

einer im 18. Jahrhundert für Zach. Konrad von Uffenbach angefertigten Abschrift der

Wurstisen'sehen Urkundensammlung, fand sich, wie zuerst Wailz gesehen hatte, die

Datierung eines sonst unbekannten Diploms Ottos I. für Pelorlingen (St. 361. DO. I. 284),

ohne den Text desselben. Obwohl nun die Existenz einer uns nicht erhaltenen Kon-

flrrnalionsurkunde Ottos I. über die elsässischen Besitzungen des Klosters aus DO. II. 51

und DO. III. 27 bestimmt zu folgern war, bezweifelte Sickel dennoch, ob jene Datierung

zu diesem Diplom gehöre, hielt es vielmehr für möglich, dass sie noch einem andern

DO. I. entnommen sei, und dass wir somit zwei verlorene Urkunden dieses Kaisers

anzunehmen hätten.

Das Verdienst, diese Untersuchung wesentlich weiter geführt zu haben, gebührt
S. Vögelin. Dieser wies zunächst darauf hin2), dass die von Sickel vergeblich gesuchte

Urkundensammlung Wurstisens, von der der Hannoverische Codex eine Abschrift ist,

noch jetzt sich auf der Basler Universitätsbibliothek befindet (Cod. A. X. II 10) ; von

St. 361 enthält auch dieser Codex nichts als die Datierung. Er machte aber ferner
darauf aufmerksam3), dass dieselben Peterlinger Urkunden, welche der Wurstisen'sche Codex

vollständig oder teilweise enthält, sich wörtlich übereinstimmend auch in dem Codex

Fabaricnsis 18 des St. Galler Stiftsarchivs, der aus Tschudis Nachlass stammt4), vorfinden.

Wie schon Vögelin bemerkt hat, sind hier die Peterlinger Urkunden nicht von Tscliudi

selbst, sondern von fremder Hand geschrieben ; sie bilden innerhalb des Codex einen

Dasa Abschriften von St. 1367 in Lausanne nicht vorhanden sind, hat bereits Sickel a. a. 0.

S. 58 bemerkt. Erneuertc Nachforschungen daselbst haben kein anderes liesultat gehabt. Dass auch

in Ruchat's Monumenta Lausannensia auf der Stadtbibliothek zu Bern eine Kopie her Urkunde nicht

enthalten ist, hat mir Herr Dr. von Mülinen daselbst freundlichst mitgeteilt.
'') Jahrbuch f. Schweizer. Gesch. 15, 343 f.

') A. a. 0. S. 339: vgl. ebenda 14, 173.

*) Auf diesen Codex gehen die Drucke Peterlinger Urkunden bei Herrgott zurück.



zusammenhängenden, als Brief gefalzten Fascikel. Da nun Yögelin ebenfalls festgestell

hat, dass die Abschriften des Wurslisen'schen und des Tschudi'schen Codex nicht aus

einander abgeleitet sind, so ergibt sich, dass dieselbe Quelle, der Tscliudi die Ab

Schriften von Peterlinger Diplomen verdankte, sie auch für Wurstisen geliefert hat

Woher beide sie erhielten, konnte Yögelin nicht ermitteln ; er dachte an die Benutzung

einer Freiburger Handschrift.
Aus welchen Gründen Vögelin gerade in Freiburg eine Überlieferung Peterlinger

Urkunden suchte, weiss ich nicht zu sagen. An eine andere Stelle dagegen hat er nicht

gedacht, wo allerdings nach Peterlinger Urkunden zu forschen Veranlassung gewesen

wäre. Von den zwei Diplomen nämlich, die Konrad II. für das Kloster ausgestellt hat,

ist das eine St. 1941 durch Schöpflin1) aus dem Original im Stadtarchiv zu Kolmar

herausgegeben, und dieses ist daselbst noch jetzt vorhanden. In Kolmar, wo ein Teil der

elsässischen Besitzungen des burgundischen Stifts gelegen war, befand sich bekanntlich

eine von Peterlingen abhängige Priorei; diese erwarb die Stadt Kolmar 1575 von der

Stadt Bern, nachdem die letztere das Multerklosler 1536 säkularisiert halte, für den

Kaufpreis von 27000 Reichsgulden ; und mit den Gütern der Priorei kam auch das Archiv

derselben an die elsässisclie Reichsstadt2).

Dass hier auch Abschriften der Diplome der sächsischen Kaiser sich befunden

hatten, darauf wies mich noch eine weitere sichere Spur hin. Bei der Neuordnung der

aus dem Kamraergerichlsarchiv zu Wetzlar hierher abgegebenen elsässischen Prozessakten,

die jetzt im hiesigen kaiserlichen Bezirksarchiv beruhen, entdeckte Herr Kurt Schmidt
in den Akten eines Prozesses, den bald nacli der Mitte des 16. Jahrhunderts der Propst

von St. Peter zu Kolmar gegen einen Kohnarer Bürger Klaus Metzger geführt hat,

Abschriften der gesuchten Urkunden, die im Jahre 1564 angefertigt und notariell beglaubigt

sind3). Abgesehen von einer Abschrift des oben erwähnten D. Konrads II., die auf

das Original zurückgeht, und anderen uns hier nicht interessierenden Stücken, fand sich

ein Fascikel, der folgende Diplome enthält : 1) DO. I. 284 (nur die Datierung), 2) DO. II.

51, 3) DO. II. 307, 4) DO. III. 27, 5) DO. III. 273, 6) das 1). Heinrichs II., 7) die
Urkunde der Königin Bertha, llidber n. 1062. Am Schluss des Fascikels steht die

Bemerkung «praesens copia concordat cum conlirmationibus in pergameni valde antiquo

rotulo conscriptis».

Selbstverständlich habe ich nicht unterlassen, im Kolmarer Stadt- und Bezirksarchiv

lach dem hier erwähnten, im Besitz der Priorei von St. Peter befindlich gewesonen
Rotel weitere Nachforschungen anzustellen ; leider sind meine Bemühungen, denselben

aufzufinden, trotz freundlichster Unterstützung des Herrn Stadlarchivars Dr. Waldner und
des Herrn Archivdirektors Dr. Pfannenschmidt erfolglos geblieben. Von grossem Nachteil

ist indes der Verlust nicht; denn das DO. I. 284 war auch in dem Rotel, der

wahrscheinlich oben verstümmelt war, im 16. Jahrhundert schon nicht mehr vollständig vor-

') Alsatia diplomatica 1, 156.

2) Vgl. Mossmann, Mitteil. (1. Gesellsch. f. Erhallung der geschichtl. Denkmäler des Elsass, 2.

F°lge IG, (1893) S. 110 ff. ; Waldner, Zeitschr. f. Gesch. des Oberrheins N. F. 9, 261 ff.

*) Für die Freundlichkeit, mit welcher Herr Schmidt mir von seiner Entdeckung sofort
Mitteilung machte, bin ich ihm zu lebhaftem Dank verpflichtet.
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handen. Aus ihm stammen nämlich offenbar sowohl die Kopieen Wurstisens, wie

diejenigen Tschudis, da Cod. Fab. 18, wie ich aus gütiger Mitteilung des Herrn
Stiftsarchivars Bohl in St. Gallen weiss, genau dieselben 7 Stücke wie der Rotel und ausser

ihnen das in Kolmar befindliche 1). Konrads II. St. 11)41 enthält'). Da sich nun aber

auch in Tschudis Codex nur die Datierung von DO. I. 284 und dazu die Bemerkung
findet «huius conlirmalionis exemplum deerat in apographo», so folgt daraus, dass schon

damals der Rotel den Text jenes Diploms nicht mehr enthielt2).
Und so wäre denn der Gewinn, den wir aus den neugefundenen Abschriften zu

ziehen hoffen konnten, ein sehr geringer3), wenn nicht in denselben unerwarteler-
weise die Urkunde Heinrichs II. in einer Fassung überliefert wäre, welche von der

gedruckten merkwürdig abweicht. Bis zu den Worten «in comilalu Odonis comilis sila,

quae supra sunt dicta»4), stimmen beide Texte, der nach Abschrift Zurlaubens aus dem

damals in Bern befindlichen Original gegebene Druck Grandidiers und unsere Welzlar-
Kolmarer Kopie, sowie das Extrakt in Cod. Fab. 18 im wesentlichen überein; von da ab

aber gehen sie auseinander5). Zunächst schaltet nämlich die Kopie hier einen Salz ein,

der bei Grandidier ganz fehlt ; er lautet :

Liceat etiam praedicto abbali suisque successoribus in praefatis locis advocalum

quemlibet ordinäre, ila ut nullam ibidem habeal per se potestatem, praeter quam ipsi
sibi cum consensu fratrum annuerint.

Sodann weicht die Corroboralio in beiden Stücken ab ; sie lautet

bei Grandidier: in der Wetzlar-Kolmarer-Kopie:
Et ut haec nostra defensionis auc- El ul haec noslrae defensionis au-

toritas firmior slabiliorque cunctis per- thoritas stabilis et inconvulsa permaneat,

petim credalur, banc cartam inscribi iussi- liane nostri praecepti paginam manu promus

manuque nostra subtus roborata an- pria roborantes sigilli nostri appressione

nulo nostro iussinnis sigillari. insigniri iussimus.

In der Signum- und Rekognitionszeile stimmen beide Texte überein ; in der

Datierung ist nur eine Abweichung : während Grandidier das Inkarnationsjahr 1003 bietet,
hat der Kolmarer Text statt dessen 10046).

') Der Gedanke, dass Tschudis Abschriften nicht dem Rotel, sondern etwa unserem im Archiv
des Kammergerichtes verbliebenem Fascikel entnommen wären, wird, abgesehen von seiner allgemeinen

Unwahrscheinliclikeit, schon dadurch ausgeschlossen, dass Tschudis Text einige bessere Lesarten hat
als unser Fascikel.

) Auch von dem Wetzlarer Fascikel ist nicht etwa ein Blatt mit dem Text von DO. I. 284

verloren ; vielmehr zeigen Anlage und Falzung desselben, dass er uns unverstümmelt vorliegt.
') Nämlich nur der, dass wir nun bestimmt gegen Sickels frühere Zweifel mit Vogelin a. a. 0.

15, 344 sagen dürfen, dass DO. I. 284 die Bestätigung Ottos I. von Kolmar und Hüttenheim für
Peterlingen enthielt, die in DO. 11. 51 erwähnt :/ird. Dies ist aus der Thatsache, dass die Abschrift
von DO. 1. 284 in der Kolmarer Propstei aufbewahrt wurde, bestimmt zu folgen, und es sind also

nicht zwei, sondern nur ein verlorenes Diplom Ottos I. für Peterlingen anzunehmen.

H Grandidier I, CXCIV, Z 1.

) Das Extrakt in Cod. Fab. 18 bricht leider mit den Worten «Odonis comitis sita» ab und gibt
dann nur noch das Escliatokoll; bei Wurstisen steht nur das letztere.

") So nicht nur in unserer Wetzlarer Abschrift, sondern auch bei Wurstisen. In Tschudis Codex

steht jetzt Mill (danach der Druck Herrgotts), aber, wie Herr Stiftsarchivar Bohl und Herr Dr.
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Der Text, den Grandidier bietet (A), ist unzweifelhaft echt; er stimmt wörtlich
mit der Vorurkunde DO. II. 51') überein. Aber auch der Kolmarer Text (B) muss als
durchaus authentisch anerkannt werden. Kr geht in seinem grössten Teile auf 1)0. III.
273 zurück und ist seinerseits wieder Yorurkunde für die Diplome Konrads II. St. 1852.
1941 gewesen, die mit ihm in Bezug auf den eingeschobenen Satz, der in A fehlt, und
auf die Gorroboralio vollkommen übereinstimmen. Wird schon hierdurch der Gedanke,
dass der eingeschobene Satz fälschende Interpolation sein könne, ausgeschlossen, so
kommt noch hinzu, dass er inhaltlich nichts eigentlich Neues verbrieft; das Recht der
freien Wahl des Vogts war den Peterlingern bereits von Otto II. in DO. II. 307 zugestanden
worden2). Endlich sind die Sätze auch formell ganz unbedenklich; die Corroborations-
formel entspricht dem Stil des Kanzleinotars EB3).

Demnach stellt der Kolmarer Text eine Neuausfertigung von St. 1367 dar, erbeten
und bewilligt zu dem Zweck, dass das Recht der Yogiswahl mit der Besilzbestätigung
in einem und demselben Document verbrieft werde. Dass diese später ausgestellt ist
als jenes D., würden wir anzunehmen haben, auch wenn die Daten genau
übereinstimmten. Dies ist aber, wie schon erwähnt, nicht der Fall, vielmehr hat der Kolmarer
Rolulus das Inkarnationsjahr 1004 gehabt, das zu den sonstigen aus 1367 entlehnten
Angaben von Tag, Indiclion, Regierungsjahr und Ort nicht passt. Man würde diese
Zahl für einen einfachen Schreibfehler des Kopisten hallen können, wenn sie nicht mit
dem Umstand zusammenträfe, dass Odilo, Ahl von Cluny und Poterlingen, in der That,
wie 1003, so auch 1004 am Hof Heinrichs anwesend war; 1003 hatte er ihn im Elsass

aufgesucht, 1004 war er in Pavia4). Unter diesen Umständen scheint es mir nicht
rätlich, an der Überlieferung des Kolmarer Rotulus zu rütteln ; vielmehr wird die
Neuausfertigung eben in jenen Paveser Aufenthalt Odilos zu verlegen und anzunehmen
sein, dass zwar die übrigen Angaben der Datierung von St. 1367 in der Neuausfertigung
wiederholt, das Aerenjalir 1003 aber in das laufende Jahr 1004 geändert worden ist.
Übrigens ist diese Änderung vielleicht nicht einmal eine gewollte ; das Inkarnationsjahr
1004 kann dem Notar, der im Jahr 1004 die Neuausfertigung schrieb, auch ohne eigentliche

Absicht in die Feder gekommen sein. Jedenfalls gibt die Urkunde einen neuen
und interessanten Beleg für die Unregelmässigkeiten, mit denen wir bei der Datierung
von Königsurkunden dieser Zeil zu rechnen haben.

IL Bresslau.

Wartmann auf meine Anfrage festgestellt haben, war auch hier ursprünglich MIHI geschrieben, und
ein I ist erst nachträglich ausradiert. Dementsprechend hatte der Korrespondent Tsehudis an den
Rand gesetzt »Henrici 2. 1004», wozu Tschudi, von dem die Rasur stammt, hinzufügte «melius 1003».

') Dies D., nicht DO. III. 273, ist als Vorlage benutzt; wo DO. III. 273 von DO. II. 51 abweicht,
folgt A dem letzteren.

') DO. II. 307: liceat praesenti abbati et futuris successoribus suis advocatum,
<iuem ipse abbas, qui modo cidem eeclesiae praesidet, velit futurique successores sui et monachi elegerint,
super omnia negotia sua ponere et omnem eorum causam illi coinmendare.

') Statt »appressione» unserer Abschrift ist «inpressionc» zu lesen, wie in den Nachurkunden
Konrads II.

') Vgl. Sackur, Die Cluniacenser 2, 7.
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18. Nochmals der Piangtus beati Galli.

Bekanntlich ist der Piangtus beati Galli eine dem heiligen Gallus in den Mund

gelegte Klage über Schädigungen, die das Kloster St. Gallen (im Jahre 1252) zu

erdulden hatte. Es wird da erzählt, wie der Bischof von Constanz das Gebiet des Abtes

verwüstet habe und wie bei dieser Gelegenheil der Klosterschatz entwendet worden

sei. Der Herausgeber des Piangtus, Herr Professor Meyer von Knonau, schreibt beide

Schädigungen dem Conslanzer Bischof zu (Mitteilungen zur vaterländischen Geschichte,

herausgegeben vom historischen Verein in St. Gallen, Band 18 pag. 359 IT, vergl. auch

pag. 350 n. 15 und [tag. 358). Dr. Vochezer in seiner Geschichte des fürstlichen

Hauses Waldburg, pag. 166 n. 2, spricht aber die Ansicht aus, dass der Raub des

St. Galler Kirchenschalzes einem Dekan des Klosters zur Last falle '). Das ,\erhültnis

dieses Dekans zu seinem Kloster wird allerdings nicht näher ausgeführt. Im Gegensatz

zu Vochezer hält M. v. K. seine ursprüngliche Interpretation aufrecht (Anzeiger für

Schweizer Geschichte, Band V b pag. 1 ff und pag. 82). Immerhin sprechen für Herrn

Vochezer folgende Erwägungen:

1. Im entscheidenden Satz des Piangtus: «Eccelivor ac vulnus, costos vanus canus-

que decatius, quomodo ineam suamque ecclosiam dilapidavit, quomodo thesauro me

dilecto expoliavil» (etc.) dürften sich die Vorben: «dilapidavit, expoliavit» (etc.), denn

doch auf costos vanus canusque decanus beziehen und nicht auf den Bischof. Nur so

gelangt man auch zu einer ungezwungenen Deutung des Ausdruckes: «meam suamque

ecclesiam». Auch scheint der vorangehende Satz: «Mirandis plus miranda succedunt»

auf etwas ganz Neues, das vom Vorausgegangenen wohl zu unterscheiden sei,

hinzuweisen.

2. Der Schlusssalz: «Quomodo vero ipse miser hue usque in monasterio senueril,

ve) ubi in aliis oftieiis suis excesseril, si lingua nunc relicisset, non minus Deus vindex

seil» muss sich auf einen st. gallischen Klostergeisllichen beziehen; die von M. v. K.

vorgeschlagene Deutung scheint mir denn doch gar zu gewagt zu sein.

3. Im Jahre 1252 lebte im Kloster St. Gallen in der That ein greiser Delcan, der

zugleich Kustos war. Schon vom Jahre 1222 an (Warlmann, Urkundenbuch III Nr. 853)

tritt in den St. Galler Urkunden ein Dekan Manegoldus auf; 1228 heisst er Manegoldus

decanus et cuslos ecclesie saneli Galli (Nr. 865). Die nächstfolgende Zeit weist keine

Urkunden auf, wo neben dem Abt auch Konvenlualen genannt werden; dagegen wird

in den Jahren 1243, 1244, 1246 und hierauf, nach einem Intervall von 8 Jahren, im

Jahre 1245 wieder ein Dekan Manegoldus genannt und von da an noch neun mal

bis zum Jahre 1262. Nun verschwindet der Name; sein Träger starb wohl in

diesem Jahre, denn schon im folgenden, am 26. Februar, (Urkunde Nr. 961) wird

ein Ernestus als Dekan und ein Iluoino als Kustos genannt. Dagegen in der ganzen

') Anmerkung. Der geehrte Verfasser spricht in einem Privatbriefe die Meinung aus, dass

sich der «Piangtus» überhaupt nicht auf ein Vorkommnis aus derZeit des Abtes Bcrchtold beziehe, eine

Ansicht, der ich nun allerdings nicht beistimmen kann. Vergleiche Meyer von Knonau a. a. 0.

S. 359 f.
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Zeit von 1228 bis 1262 tritt kein anderer Dekan als Mangold auf; ein Kustos wird nie

genannt. Im Einkünfteverzeichnis des Custers, das wohl im gleichen Jahr wie das des

Pförtners aufgesetzt wurde (1265), ist ein Anniversar des Dekans Manegoldus verzeichnet,

ebenso im Verzeichnis der Leistungen des Custers (Urkundenbuch pag. 792 und

815). Die Würde des Custos war eben im Besitze des Dekans Mangold gewesen.

Nun erklärt es sich auch, warum im Salze: «Ecce livor» (etc.) es heisst «dila-

pidavit, expoliavit» (etc.) und nicht «dilapidaverunl, expoliaverunt» (etc). Der Costos

vanus und der canus decanus sind eine und dieselbe Person. Ebenso ist dadurch der

Ausdruck: «meam suamque ecclesiam» erklärt.
Unzweifelhaft bezieht sich die Klage wegen des Überfalls von Seile des Bischofs

und wegen der Plünderung des Kirchenschalzes auf gleichzeitige Ereignisse. Allem
Anscheine nach hatte der greise Mangold, der wohl infolge seiner vornehmen Abstammung
schon in so jugendlichem Alter Dekan und Custos geworden war, im Jahre 1252 zum

Bischof Eberhard gehalten, der ja den Abt gebannt und suspendiert hatte, und war dann

in den Frieden mit eingeschlossen worden. Er brachte seine letzten Jahre teils im

Kloster («in monasterio senueril») teils in andern Stellungen zu («in aliis oflieiis suis

excesserit» — als Prior?), während welcher Zeit ein wenig liebenswürdiger Confrater

ihm dieses Donkmal mönchischer Rivalität gestiftet haben mag.

Neben dem Dekan Mangold wird noch ein Prior Mangold genannt nnd zwar in
den Jahren 1227, 1252, 24. September bis 24. Dezember und 4. Dezember (Urkundenbuch

pag. 704 und 841) und 1260. Sollte der Prior mit dem Dekan identisch sein,

wie man aus Urkunde Nr. 949 schliessen möchte, so wäre auch dieser Umstand mit
dem Gesagten in Einklang zu bringen. Denn der Krieg zwischen dem Bischof von Con-

stanz und dem Abte von St. Gallen, zu dem schon im März 1251 eifrig gerüstet wurde

(Bernoulli, Acta Pontif. lielv. I. pag. 343 Nr. 567), und der durch die Zwifaller Annalen

für das Jahr 1252 bezeugt ist, war vielleicht im September 1251 schon längst «verle-
dinget».

4. Kuchimeisler zeigt genaue Kenntnis der Kriegsereignisse des Jahres 1252.
Sollte ihm nun gerade dasjenige, was wohl am meisten Aufsehen erregt hätte, nämlich ein
Überfall des Klosters durch Eberhard, verborgen geblieben sein? Meyer von Knonau

selber verneint diese Frage (Kuchimeister pag. 358). Ein im Kloster durch einen Kon-
ventualen verübter Diebstahl konnte schon eher vergessen werden. In keinem Falle
hätte hier Kuchimeisler aus gewissen Rücksichten geschwiegen, denn solche kennt er
nicht (vergleiche ibid. cap. 14 pag. 35 u. a. m.).

Dr. Placid Butler.

19. Zwingiis Gutachten über ein Bündnis mit evangelischen
Reichsstädten. 1527? 1529?

In Nr. 1 hievor (S. 25—29) hat Herr Dr. Hermann Escher einlässlicher die
Datierung des fraglichen Aktes auf Sommer 1527 zu begründen unternommen, wobei er
glaubt erweisen zu können, dass die meinerseits gellend gemachten Momente für dessen



Verlegung in das Jahr 1529 nicht zwingende seien. Seine Ausführungen zeigen nun

sattsam, dassdie zurVerfügung stehenden Belege an Bestimmtheit zu wünschen übrig lassen

und bisher auf keiner Seite ein durchschlagendes Argument beschafft worden ist. Dieser

Sachverhalt nötigt, da doch die Frage wenn irgend möglich erledigt werden sollte,
teils zu erneuter Prüfung des benutzten Materials, teils zu aufmerksamer Prüfung der

jeweiligen Situation. Ich unternehme beides und hoffe für die Entscheidung weitere

Anhaltspunkte zu gewinnen.
Die Verhältnisse der evangelischen Stände Deutschlands, die Versuche des

Landgrafen Philipp von Hessen und des Kurfürsten Johann Friedrich von Sachsen,

Bundesgenossen unter Fürsten und Städten zu linden, und die ihnen günstige Wendung, welche

der Reichstag von Speier (1526) herbeiführte, müssen als bekannt vorausgesetzt werden;
beiläufig nur dies : die Kämpfe, welche Karl V. mit andern Grossmächten zu bestehen

hatte, die Türkengefahr, die zunächst seinen Bruder bedrohte, die Differenzen unter
den katholischen Ständen drängten für etliche Jahre die kirchlichen Fragen zurück.
Indes bemühten sich die politischen Führer der neugläubigen Partei noch längere Zeil,
eine Anzahl freier Städte an sich zu ziehen1); es wurde z. B. in Frankfurt (April 1527)
ein Tag gehalten, wo Strassburg, bei aller Vorsicht, die bestimmtesten Anträge stellte;
doch zielten auch diese zunächst auf einen Schritt bei dem Kaiser, den es bosser zu

belehren hoffte, um feindliche Schritte der altgläubigen Stände zu verhüten; nur im

Fall offenbaren Misslingens dachte die Stadt an ein förmliches Bündnis zur Verteidigung,
dann allerdings auf möglichst breiter Grundlage. Dies alles blieb einstweilen ohne

Folgen, zumal die Fürsten ihre eigenen Anträge fallen liessen. In Strassburg war
jedoch nicht vergessen, dass die Stadt vor Jahren eine Verbindung mit Schweizer Orten

gesucht halle; ein Schützenfest, das im Sommer 1527 dort stattfand, bot Gelegenheit

zu vertrauten Gesprächen, wofür die zitierte Aufzeichnung des Ratsbuchs (A. S. V. 88)
nebst dem bezüglichen Schreiben von Schaller (ebd. I, 1786) genügendes Zeugnis gibt ; aber

unzweifelhaft führten diese wesentlich privaten Unterredungen für einmal zu nichts.

In der Eidgenossenschaft lagen die Dinge kaum günstiger. Eine reaktionäre

Bewegung in Bern, die der Disputation in Baden vorausgegangen war, halle Zürich
beinahe gänzlich isoliert ; allein das schroffe Gebaren der katholischen Mehrheit reizte

dann Bern und andere Orte zum Widerstand und führte zu Erörterungen, welche
entweder den Frieden wieder herstellen oder in einer durchgreifenden Parleiung, einem

förmlichen Bruche enden mussten. Wie einst (1521) der Eifer für das französische

Bündnisdas widerstrebende Zürich in seiner Landeshoheit bedroht halte, beanspruchten jetzt
die VII allgläubigen Orte mit den Unlorlhanen Berns zu verhandeln, um die Obrigkeit
an die früher gegebene Zusage zu binden; eine Botschaft mehrerer Orte, die sich für

Aufrechthaltung der Bünde verwendete, vermochte die gereizte Stimmung der V Orte

nicht zu bessern, und diese wurde durch Gerüchte über Verhandlungen Zürichs mit
Conslanz, die auf ein Bündnis und Abtretung des Thurgaus zielen sollten, noch erheblich

verschärft. Zürich bemühte sich zwar, solchen Verdacht zu tilgen, blieb aber von
eidgenössischen Tagen so gut wie ausgeschlossen und musste sich begnügen, neutrale

0 Die beste Übersicht dieser Verhandlungen gibt Hans Virck im Weimarer Schulprogr.
v. 1887.
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"der der Reform geneigte Stände über seine Absichten aufzuklären oder einzelne kirchliche

Angelegenheiten mit ihnen zu beraten; so hielt es um Mitte August 1527 einen

Tag, um Schritte gegen die Wiederläufer zu vereinbaren. Den Bolen von Basel, Bern,

Schafihausen, St. Gallen und Appenzell hielt es bei diesem Anlass einen Vortrag, der

an die zumeist von Zwingli herrührenden Vorstellungen gegen auswärtige Solddienste

und Jahrgelder erinnert und in recht auffälliger Weise mit folgender Stelle schliesst

(Eidg. Absch. IV. 1 a, p. 1144):
«Wo wir aber keins andern und bessern, dann wir ein zit bar gespürt haben, by inen

(seil, den siben Orten) versehen, als wir doch nit hoffend, so möchte unser notdurft mit der

zit ouch erforderen, uns mit eeren und fuogen by disen gefarlichen ziten guot fründ und

nachpuren ze machen»

Mit dieser Anführung komme ich der Auffassung Eschers sichtlich näher, und

dennoch scheint mir dieselbe noch nicht entscheidend. Es ist unbestreitbar, dass von

aussen her kein Anlass gegeben war, an eine schützende Verbindung zu denken ;

bezügliche Absichten mochten auch diesseits nur wenige Köpfe beschäftigen, und auch

diese waren noch auf naheliegende Ziele gerichtet. Constant konnte freilich weder mit
Geld noch mit Mannschaft eine Stütze bieten, dagegen als Grenz- und Hafenstadt, besonders

in Verbindung mit Lindau, wichtige Dienste leisten; mehr Beistand und Gewinn liess

sich von Sirassburg her hoffen; allein diese Vorteile lagen doch sehr in der Ferne,

zumal Zürich kaum wagen durfte, bloss für sich darnach zu greifen.
Dies führt mich zur Betrachtung der früher geschilderten Lage im Sommer 1529,

wobei manches zu erläutern übrig ist. Vorerst das Verhältnis der reformierten Orte

zu den altgläubigen, insbesondere den V Orten. Allzu leicht wird der diplomatische

Sieg über letztere, den der erste Landfriede dokumentieren soll, überschätzt ; allzu sehr

ignoriert, welche bitlere Verhandlungen sich den ganzen Sommer hindurch daran

hefteten, indem eine Reihe von Friedensarlikeln noch einer Auseinandersetzung bedurften,
und namentlich die von Zwingli rosp. Zürich geforderte freie Predigt dem entschiedensten

Widerstand begegnete, und die Stellung von Freiburg, Wallis und Sololhurn den

Entscheid dieser Kernfrage keineswegs erleichterte. Noch schwebte zwischen Bern

und Unterwaiden der seit November 1528 erhobene Prozess wegen der Oberländer

Unruhen, und blieb daher die höchst verdächtige Haltung der V Orte und Freiburgs in

dieser Angelegenheit in frischem Gedächtnis. Diese Spannung, welche Zwingli, wie aus

andern Akten ersichtlich, lebhaft beschäftigte, hat man sich zu vergegenwärtigen bei

der Würdigung des fraglichen Gutachtens (Absch. IV. 1 b, p. 303).
Die ersten Sätze (1—3) resümieren den Zweck des von Conslanz eingelegten

Bündnisprojektes, freilich ohne auf dieses hinzudeuten; dagegen hat man in

Erwägung zu ziehen, dass der vorliegende Wortlaut ein Reflex formulierter Vorschläge
ist; es bleibt doch fraglich, ob derselbe bei einem ganz hypothetischen, erst gewünschten

Bündnis sich so gestaltet hätte. — Art. 4 weist, wie Escher anerkennt,
zunächst auf die V Orte, aber auch auf deren Parteigänger hin; einer Deutung bedarf

nur noch der Ausdruck «ze überlegen sin wellend» ; der jetzt gebräuchliche Sinn des

Wortes ist hier auszusehliesscn und vielmehr zu denken an lästig, beengend etc., und

nicht bloss auf die Gegenwart, sondern teilweise auf die nächste Vergangenheit und mehr



88

noch auf die Zukunft zu beziehen, was mich s. Z. zur Andeutung der Kondilionalforin be-

wog, woran übrigens nicht viel liegt.
Einen Hauptpunkt der Diskussion bildet Art. 5. Zwingli erinnert an die schweren

Kosten (Opfer aller Art), welche die Eidgenossen im Schwabenkrieg wegen Conslanz

und Lindau erlitten, und bemerkt, dass in neuem Kriegsfall diese zwei Städte «nicht

nur nicht schaden, sondern höchst förderlich sein und den Bodensee samt dem Untersee
beherrschen könnten». Der erste Teil ist offenbar nur die Unterlage des gezogenen
Schlusses; der zweite drückt in der Form der Antithese desto nachdrücklicher einen
früher schon fixierten Gedanken Zwingiis aus, bleibt jedoch bei blosser Vermutung
stehen, wozu das tcurdeml völlig passt. Der Passus betreffend Sirassburg etc. (Art.
6, 7) führt ebenfalls auf ältere Aussichten zurück, die dem Verfasser natürlich immer
vorschwebten. Um so bemerkenswerter scheint mir Art. 8, worin gesagt ist, dass im

Kriegsfall möglich wäre, zwei lleerhaufen von je 15000 Mann gegen den Hegau und

Sundgau etc. zu senden, da es mir zweifelhaft ist. ob eine solche Andeutung im Sommer
1527 gemacht werden konnte, zu einer Zeit, wo Zürich und Beim noch nicht «christlich»

verburgrechtet waren, und letzteres so weit möglich eine bloss vermittelnde Stellung
zu behaupten suchte, um so weniger an auswärtige Bündnisse zum Schutz des neuen
Glaubens denken wollte, über dessen förmliche Annahme noch so viele Zweifel walteten;
ob die Ungewissheit des Kriegsfalls dieses Moment entkräften kann, lasse ich dahingestellt.

— Die Andeutung anderer Gründe (Art. 9), die zum Teil absichtlich nicht
aufgezählt würden, führt zu dem Hinweis auf die besonderen Umstände, unter denen das

Gutachten entstanden sein dürfte. Am 31. Juli (vermutlich) war ein Eilbote von Con-

stanz mit einem so dringlichen wie einlässlichen Schreiben und einem Bündnisenlwurf
in Zürich erschienen; davon wurde gleichen Tags der geheime Rat in Bern benachrichtigt

und den auf einem gemeineidgenössischen Tag in Baden befindlichen Boten
der Auftrag erteilt, auch der Botschaft von Basel vorläufig von dem eingelangten
Geschäfte Kenntnis zu geben; es galt ja in so wichtiger Sache schleunig zu handeln. Ob

eine schriftliche Äusserung Zwingiis sofort erfolgte, ist zwar nicht ersichtlich ; unzweifelhaft

aber war unsere Vorlage nicht blos für den Zürcher Geheimrat, sondern auch für
eine vertrauliche Vorbesprechung mit Bern und Basel bestimmt. Die Kürze endlich
lässt sich füglich daraus erklären, dass der Brief von Conslanz und der Bündnisenlwurf
den geheimen Räten abschriftlich mitgeteilt und den Bolen jedenfalls bekannt werden
sollten. — Beachtenswert finde ich endlich die grosse Ubereinstimmung der ersten Sätze

des Gutachtens mit dem Eingang des Schreibens an Bern; wird dieselbe zugestanden,
so kann es nur in dem Sinne geschehen, dass dem letztem Zwingiis Äusserungen zu
Grunde lagen.

Dies alles zusammengefasst macht es mir heule noch unmöglich, das Gutachten in
einen andern Zeitpunkt zu verlegen. Allgemeinere Fragen, die sich zu einem Dilemma
zuspitzen könnten, glaube ich daher nicht mehr erörtern zu sollen.

Bern, 15. IV. 1894.
S'trickier.
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20. Politisches und religiöses Testament des Chronisten
ßartholomeus Anhorn. ')

Diser brielT soll angei.ds nach dorn tod Barlhlome Anhornen durch syno erben
°der nachkommen zügeslell werden den geschwornen zii Flüsch und dieselbigen sollend
°iu gemeind by dem cyd lassen piithen und myne erben an die gnieind lassen kommen
und in irer gegonwiirtigkeit diseu brielT durch einen der wol läsen kan — es wäre
°in predicant oder nachpur — vor der gnieind fiyssig verläsen lassen. Darnach wen
er verläsen ist und in die gnieind begärl, so mag sy in in ir lad behalten; won sy in
aber nilt begärt, sollend in myne erben llyssig ufl'bhallen. —

Den frommen, fürsichtigen, orsainmen unnd wyson geschwornen unnd ganntzen
gnieind Flüsch, inynon lieben und getrüwen nachbaren angends nach meinem tod zii
überantworten. [2]

From, fürsichtig, ersani und weyss, insunders vorlruwto liebe nachpuron und gülto
h'ünd. Glych wie einem cmpsigen husvaller ziisladl, das er synem hussgsind für-
schrybe, wie sich das selbig nil allein in syner gegenwiirtigkoit, sunder euch in seinem
abwäsen halten solle, damitl die liushab erhallen werde: also gelnirt os sich einem go-
h'iiwen vorstender des liauss Gottes dz ist der christenlichen kilchen, das er dersel-
bigen leren angäbe, die ihren in siner gegenwürtigkeil und abwäsen zii ihrem zylt-
' icheil wolsland und ewigen heyl zii wüssen von nöllen sind.

Unnd diewyl ich nun auss Gottes Schickung nilt allein üwer dorlTkind, sunder
°Ucli ein haushalter über die geheimnussen Gottes in ewerer gemeind ein lange zytt
gewäsen bin (als der im 1586. jar bv euch in den kilchendienst gelrätten) ouch nitt
xveyss, wen ich dise hausshab niiiss uffgäben, von euch scheiden und in das ware vatler-
•and verreisen, so trybt mich die liebe gegen meinem valtorland, die schuldig pllichl
"lynes ampts und ewer liebe, die ir zii mir tragend, euch meinem vorlruwelen liauss-
gesind ein solche leer und lelzi in goschrifl hinder mir zu lassen, woliche einer ganlzen
ersamen gnieind nach meinem abscheid in ewigkeil wol kommen wiirt, wo ver ir
solche nitt verachtend. Ich will euch ouch gebällen haben, um Gottes ehr und euwers

Wolstands wille, ir wellend söliche annennnen und nilt verachten.
1. Ver man il ng den got t* dienst u ff z ft halte n. Krsllich so fleyssend euch, das

lr das evangelium und göttlich wort in euwerer kilchen llyssig, ordenlich und vcrstentlich
Z|i predigen verschaflind und das ehrislonlich toiifT und der nachtmal des licrren mit
grossem andacht geübt und gebraucht werdind. Miedurch wirt Gott geeret und kan
e'n yeder mensch daruss lernen, was im zii zylllicher wolfart und ewigem heil zii wüssen
Von nölten ist. Duldend ouch keinen in iiwerer gemeind, welcher das worll Gottes
brachtet.

2. Was für k i Ich end ic nor sollind angestellt werden. Darzii versüßend

euch alle zytt mit sölichen kilchendieneren, die gelerl syend, ein verständliche land-

M
Bai'tholomeQS Anhorn, dessen Leben und Wirksamkeit in kurzen Zügen im Vorwort zur

die°r SC'len ^usgabe von Barth. Anhorns Püntner A ufru h r im J ah re 1607 geschildert ist, besitzt
e bündnerisehe Kantonsbibliothek eine wertvolle Autobiographie, deren Veröffentlichung von kundiger
eite in Angriff genommen worden ist.
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liehe sprach habind, die züchtige fridsame leüt sigind, nilt ergernuss gäbind. weder milt
trunckenheit, lychtlertigkeil noch anderen lasieren. Und die wyl söliche ein gab Gelles sind,

weliche er denen gibt, die in darum bittend, so wellend ir in darum ernstlich an-

rüffen.
Verschaffend euch einem gelrüwen kirchendiener ' ein inkommen, daruss er

sich mill wyb und kind erheb möge erhalten, und dz er güllen fründen [3j und euch

den armen möge giitls thün und ander lütten ein exempel der frygäbe und liebe gegen
dem nächsten erzeigen. Dan wan ein kilchendiener sich halben uss der pfründ und

halben uss seiner handarbeit erneren miiss, würl er vom studieren abzogen, tliiitt
schiächte predigen und zeichen der barmhertzigkeil gegen den armen. Darum spricht
der söhn Gottes: Gäbend dem keiser was dem keiser gehört, und Gott was Gott
gehört. Item war dem evangelio dienet, soll vom evangelio läben.

3. K i 1 c h o n u n d p f r u il d Ii u s s e r h a 11 e n. Verschaffend mich, das eiiweri

kilchen, frytlhoff und pfrfindhuss suber mill innren, /.immer, lach und gmacli in ehren

gehalten werdin. damitt man kuinlich darin wonen und gspüren möge, dz eiieh der

gottsdienst angiiem syge.
4. K i il d e r z u c h t. Flyssend oiieh ouch, dz ir eüweri kinder in rechter gotlsforehl,

zuebt und löblichem arbeiten unterrichtind; darzü dan in Sonderheit dienstlich ist die

schiil, da lassend sy leren läsen, schryben und im kindcrboricht wol undorrichl werden.

Haltend dem Schulmeister rucken, sind nilt blind au eüweren kindern, dz ir das böss

nitt an inen sächind. Haltend sy ab von dem spilen, suffen, hiiren, schweren und

anderen bosskeilen behaltend sy am abend im huss, damitt sy eiicli nitt in kumer und

hertzleid bringind. Stellend eiieh selbs inen zum exenipel der gotlsforehl, zuclit und

erbarkeit für.
5. W e 111 i c h e g s p e n. Was dan wellliche ding under eiicli antrifft, so sächend ztt,

diewyl ir nachpuren, verwanlo, schwäger, grichts und punlslülh an christenlüt sind, so

liebend einanderen, und diene ye einer dem anderen. Und so sonderbare personell in

gspen und slöss gegen einanderen köniind, die sollend sich früntlich miteinanderen
vereinbaren lassen. Und wen glych in sach mill der urtel müsse entscheiden würden, so

wellend sy es darby Ion blyben und allen hass und fyendschaft faren lassen.

Wan ein gantze gmeind in zwytracht und gspen gegen anderen gmeinden wüchse,

so flyssend oücli, wo immer müglich, dz ir die sach selbs mill der gfitti ablegind und

bschickend nitt frömbde richter über iiweri sachen: dan sy sind inen unbekanl, darzü

lassend sy sich offt durch gunsl oder gält, [4] forcht oder vorheissungen blenden, dz

sy das rächt nitt sächend. Wen aber ye iiweri sachen in gfitligkeil nitt möchtend

abgleit würden, sunder miïstend für frömbde spruchlülh oder rächtsprächer kommen, es

wurdend ouch die selben genamsel und der rächlstag bestimpt, so lasset iiweri sach

nilt anslon biss an den räclils- oder spruchtag fürzütragen: sunder schickend /.wen

verstendige menner zii dem selbigen sampt den brieffen, so ir um üwer ansprach
habend und lassend sy by zytten iiweri sachen wiissen und berichten, wie sy beschaffen

sygind, damitt sy sich desler bass daruff bedenken könnind und nit uss unerfarnus
und unbedacht ein ungebürliche urtel feilind. Lassend ouch niemand in euweren sachen

urllen und spruchen, dan by dem eyd; dan die gültigen spriieh sind merleils gfarlich,
schädlich und die ansprach halb verloren.
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6. V o in g m e i n d e n. Wan ain landsgmeind odor sunderbare gmoind gebotten würt,
so erzeige ein jeder syn gehorsamen und erscheine an der gmeind. Es lose ouch ein
yeder flyssig uff den fiirtrag, erzeige ouch, wen die frag an in kumpt, sein îneinig
früntlich und grunllich an. Es falle keiner dein andern in die red, und redend nitt
all zü mal, oder richtend an zu kyben, zancken und haderen. Und was dan dz meer
gibt, dein gond flyssig nach, und lleuchend die lychtferligkeit, dz ir nitt hütt eins
niachind und morn wider brachind.

7. F r y h e i ten u f f h a 11 e n. Ir habend durch grossen llyss, mi'iy, arbeit und kosten
unserer Ironien altfordern vil herliche fryheilen, geriichligkeiten und ansprachen in
holtz und fiild, berg und tat, wun und wayd, wie ouch darum giilt brieff und sigel und
ein verschriben dorlfrächl erlanget. Die haltend flyssig uiT, volgend inen nach, und

weliche darwider Ihilnd, die straffend ernstlich ab und schonend niemand, uff dz die
anderen ein forclit habend.

Lassend ouch eiiwori versigleten brieff und dorffrodel nitt alle zylt in der lad

schlaffen oder verborgen ligen; sunder die wyl dieselbigen iiwer wiigwyser sind, darzii
ouch in ein urbar ordenlich ziisamen gezogen: so liisend die geschwornen, die es

könnend, flyssig darin, damitt sy der gmeind ansprachen wüssind und derselbigen desler
bass helffen und ration könnind. ')

9. II a r c Ii o il s e I z e n 2)

10. Ob er keil ehren. [5 J Wytler gelriiwe liebe nachpuren und gölte fründ,
so bitten und ermanen ich euch als hoch ich kau, ir wellend iiwer natürliche ordenliche
oberkeit in hochen ehren halten, sy lieben und ihren in allen gebiirlichen dingen
gehorsam syn, nitt verächtlicher, nydiger, hassiger und trotziger wyss von ihnen reden.
Dan das ltab ich selhs gniigsamlich orfaren, dz sy eiicli ouch liebet, giitls gunnel und

üwor wolsland silcht. Fürchtend Gott und erond den könig so ir glück haben
wellend, dan solicites lort Gott selbs in synem wort, darum miiss es rächt syn. Flyssend
eiicli ouch, won il* mit der oberkeit ässend und trinckend, das ir eiicli vor überlluss

hiittind, damitt ir wäder ein oberkeit noch eiicli selbs verkleinerind.
11. W i e m a n sieb i n u f f r ii reu s ö 11 hallen. So sich uffrüren in unserm

valterland erhöhend, so gloubend' nitt einer yeden ungegriinlon gassenred; sunder haltend
eücli still. Gloubend in sunderheit üwerer oberkeit, weliche für eiicli wachet. Und

wait eiicli dieselb uffmanel, so sind gehorsam, helffend dz boss abstraffen und dz lieb
vatlerland by synen fryheilen erhalten.

12. Unnott wendige krieg m y d o n. llûttend euch ouch, ir lieben nachpuren,
dz ir euch nitt in unnollwendige krieg begäbind und unschuldig blütt vergiessind, dan

uienschenbliilt vergiessen beflockt dz land, und dz land mag nitt versiint warden, dan
durch vergiessung dess bliitts, der des anderen vergossen halt. (Num. 96. Capitel.)

War wittwen und weisen machet, des wyb und kind werdend ouch durch dz

schwärt zü wittwen und weisen gemachet; (Exod I. 22. Gap.) aber für das lieb vatlerland,

war religion und fryheilen bruchend eiicli tapferlich.

') Die Uemeinde Fläsch besitzt fein selir reiches, bis ins XIV. Jahrhundert zurückgehendes Ur-
kundenmaterial, über welches Barth. Anhorn ein noch jetzt brauchbares Regestenwerk anlegte.

"> Dieser Abschnitt ist — weil nur von lokalem Interesse — iin Abdruck weggelassen worden.
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[6] Diss, getriiwe, liebe nachpuren und blüttsfründ, ist die letzi, die ich euch hinder
mir lass. Und diewyl ichs alle zylt trüwlich, redlich und güll mit eiich gemeint, so
bitten ich euch, ir wellend dise gsclirifTtlich vermanung euch von nur zfi giiltem an-

nemen, wie ir dan andere muntliche leren und vermanungen euch zü giittem von mir
angenommen habend. Ir wellend sy ouch zfi anderen brieflen in ewer lad behalten zü

einem ewigen denckzeichen mynes gölten willens gegen eiich und üweren nachkommen.
Ich bitten ouch ein ganlze ersamme gmeind, man und wyb, iung und all, ir

wellend mein wyb, kinder und nachkommen alle zylt in üweren gunsl, schütz und
schirm für befolchen haben. Und, wo sy sich by eüch wurdend niderlassen, sy ouch
halten wie eines anderen urallen, erlichen nachpuren kinder. Und wo ir dieselbigen anträffind

oder sy eiiwers diensls, hilff und raths bedörfflind inen fi ünllich und tröstlich
zdsprächen und rathen, wie ir weitend, dz man mitl den eüweren nach eüwerem
abscheid handlet.

Jetzund so befilch ich eine ersamme chrislenliche gmeind Fläsch, als mine schäffle,
so mir Gott 25 iar — ein lange zylt — zü weiden vertruwet, in den schirm und hält
unsers obersten ertzhirten Jesu Christi. Der welle eüch. alle zylt under synem schirm
erhalten und mitt gelrüwen seelenhirten versorgen, damitt ir alle zü dem ewigen
laben mögend gesteyft und erhalten werden. Ich bitten ouch, ein gantze nachpur-
schafft welle an meinen dienslen fiir gütl haben. Und, wo ich yemands die tag meines
läbens beleidiget hetli, man welle mir sölclis uss christen lieber liebe verzychen und meinem
alle zylt in eeren [7] gebür indenck syn, wie ich dan ouch eiiwer die zylt mines läbens
in gültem gedacht hab.

Ich bedancken ouch einer ganlzen gmeind und nachpurschafïï gantz friintlich, dz

sy mich milt disem kirchendienst geeret und mir denselbigen biss ulT dise zytt fünf
und zwenlzig iar vertruwet halt, wie ouch nur alle gültaleu, so sy mir und den mynen
bewisen habend. Gott der almächtig welle söliche ehr und güttalen um eiich beschulden
und verdienen und zü dein somen seines gölllichen worts, den er by eiich durch mich ge-
säyt halt, seinen heiligen sägen verlychen, damitt ir desselbigen hie zyttlich und dort ewigk-
licli geniessen inögind, amen.

Hiemitt will ich mein lelzi und abscheid beschliessen und Gott den herren bitten, dz

wen ich von eüch uss diser wäll scheiden und in das ware valterland reysen soll, das ich
im friden dahin möge ziechen, und ihr mir alle zü syner zytt mit fröwden mögind nach-

volgen, damitt wir nach disem trübsähgen läben mitteinanderen der himlischen ehren
und fröwden in alle ewigkeit mögind geniessen. Dise gnad welle uns allen verlychen der
einlzige ware Gott, valter, söhn und heilig geisl, amen.

Dise lelzi und testament hab ich geschriben im ürachmonel im 1611. iar nach Christi
geburt, und im 25 iar eüweres kilchendiensts, im 15. iar des kilchendiensts zü Mayenfeld,
im 45. iar mins alters, zü welcher zeit die pcslillenlz im ganlzen land regiert, also dz ich
mich des abscheids uss diser wäll versächen, darum hab ich dise mein letze und abscheyd

yetz gesteil.
Euer williger nachbur llarlhlome Anhorn von Fläsch,

diener der kirchen Mayenfeld, Fläsch und zü Sant Lucis Staig.
F. J.
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21. Zum Bischofskatalog von Sitten.
Die meisten Bischofsverzeichnisse der Kirche Sitten1) führen unmittelbar auf den

für die Jahre 1163 bis 11G8 urkundlich beglaubigten Amedcus (von Tarn) einen Bischof
Couo oder Cuno unbekannter Herkunft an, welcher von ca. 1178 bis um 1184 das

Hochstift leitete.2) Aus der Zwischenzeit nennen sie keinen Bischof. Eine Ausnahme

macht nur Brignet,8) Dieser erwähnt nämlich in seinem «Syllabus Vallensium episco-
porum» zweier Bischöfe: Waltherus z. J. 1170 und Willielmus z. J. 1178. Ersteren
urkundlich festzustellen, ist mir bis jetzt nicht gelungen; bezüglich des letztem ist
Briguets Angabe richtig. Bei Anlass eines Vergleiches nämlich, den Herr Cuno von
Staeffis (Eslavayer)4) im Jahre 1177 unter Vermittlung Bischofs Landrich von Lausanne
mit den Cisterciemern von Montheron5) traf, erscheint an der Spitze der Zeugen «

Willelmus Sedunensis electus>6). — Meines Wissens wird dieser Bischof Wilhelm I. von
Sitten sonst nirgends genannt; woher Briguet das Jahr 1178 entnommen, ist nicht
ersichtlich.7) Das alte Jahrzeilbuch der Siltener Kirche enthält den Todestag dieses
Bischofs nicht. —

Da Wilhelm I. zur Zeil erwähnter Übereinkunft erst «Erwählter» von Sitten war,
sein Nachfolger Cuno aber höchst wahrscheinlich noch im Jahre 1178 den bischöflichen
Stuhl bestieg,8) so kann seine Regierung nur von kurzer Dauer (1177—1178) gewesen sein.

Durch Einreihung Wilhehns I. in das Bischofsverzeichnis erhalten alle folgenden
Bischöfe von Sitten, die den Namen Wilhelm führen, statt der bisherigen Nummer je
die nächstfolgende, also Wilhelm 11. von Ecublens (ca. 1184—1196), Wilhelm III. von
Saillon (1203—•1205), Wilhelm IV. de la Beaume (1386) u. s. f.

Dr. R. Hoppeler.

*) Vgl. Gallia Christ. XII, pg. 741; Kaller, Bibliolh. der Schweiz. Gesch. III, pg. 346; Boccard,
hist, du Vallais, pg. 407; Furrer II, 223; Greinaud, Introduce (M. D. R. XXXIII, pg. CXI).

*) Urkundlich bezeugt ist Bischof Cuno nur fiir die Jahre 1179 bis 1181. (Vgl. M. D. R. XXIX,
Pg. 109 Nr. 159 u. 160; ibid. XVIII, pg. 367/368 Nr. 17 u. pg. 369/370 Nr. 18). Das Nekrologium
von Saint-Maurice nennt den 22. Juni als seinen Todestag (1. c. XXIX, pg. 114, Nr. 165), dasjenige
von Talloires den 23. (cf. Bulletin d'kist. etc. de Valence 1890, X, 168).

*) «Vallesia Christiana seu dipecesis Sedunensis historia sacra Vallensium episcoporum etc.
(Seduni 1744)., pg. 148.

4) Der hier genannte Cuno ist der Sohn Herr Rainalds I. von Staeffis. (cf. Cartulairc de
I abbaye de Montheron in AI. D. 11. XII. 3, pg. 5). —

') Kloster Montheron in den Urk. gewöhnl. «monasterium de Thela») nördlich von Lausanne, am
Nordfuss des Alont Jurat. — Ahl daselbst war um diese Zeil Johann 1. —

•) Cartulaire de l'abbaye de Montheron a. a. 0. pg. 31/32. Urk. dat. «anno doininioe incar-
"ationis AI. 0 C. 0 LXX 0 VII 0 Frederico iuiperatore rognante».

') Dessen (ihrige Angaben (I. c. pg. 148) beziehen sich nicht auf Bischof Wilhelm I., sondern
Cuuos Nachfolger Wilhelm II. (v. Ecublens), frühern Ahl von Sainl-Aluuricc (1179 bis ca. 1184).
Bei dieser Gelegenheit sei erwähnt, dass die. Trennung Abt Wilhelms 1. (1179—1198) in zwei auf
vnander folgende Ahle dieses Namens, wie Herr Prof. Grcmaud sie vorgeschlagen (Al. II. R. XXIX,
PK- 134 Note), durch eine in Stumpfs Reisebericht vom Jahre, 1544 enthaltene, aus Sainl-Äfaurice selbst
lammende Notiz, ihre Bestätigung findet (Quell, z. schw. Gesch. VI, pg. 272). Hier heisst es näm-

h: «. isie Wilhelmus (1.) landein ilectus est in episcopum Sedunensem. Cui successif, alius Wil-
belnius (II.)». —

") Zu dieser Annahme berechtigt die Anwesenheit Cunos am 3. Lateran-Conzil in Rom (März
1179). Vgl. AI. D. R. XXIX, pg. 109 Nr. 159).
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22. Bruder Fritschi.
Fast jedesmal, wenn über den luzernischen Bruder Fritschi etwas publiciert

wird, tindol man auch die Angabe, derselbe habe auch Bruder Falschin geheissen.
So wird im Schweiz. Idiotikon 1. Bd. 1342 gesagt, der Name Falschin stehe im Briefe
der Luzerner an die Basler vom 8. Sept. 1508. Ebenso' existiert der Name Falschin
in «Ephemeriden», Luzern, Keller, 1893. An beiden Orlen wird der Name Falschin mit
«Fasching» in Beziehung gebracht. Abgesehen davon, dass in Luzern kein Mensch den

Namen False,hin kennt und derselbe in der Umgangssprache sicher niemals bekannt

war, erheben sich sprachliche Bedenken gegen diese Nainensl'orin.

Woher kommt aber der Name Fatschin1? Indem ich einige Schriften, welche die

Erzählung von Bruder Falschin enthalten, z. Ii. die «Elrennes helvéliennes» vom Jahre

1818, übergehe, citiere ich die älteren Schriften filier Fritschi. Im Jahre 1780 gab
J. A. F. Ballhassar sein zweites Nenjahrssliick heraus, das den Frilschizug von 1508
nach Basel behandelt. Ballhassar gebraucht nur den Namen Falschin. Einzig in der

Stelle, die er aus Schillings Chronik entlehnt, boliäll er den Namen Fritschi bei. Nach

einer Anmerkung hat er seine Erzählung aus Diebold Schillings Chronik und aus den

Merkwürdigkeilen der Landschaft Basel von Daniel Bruckner, 5. Stück p. 517
entlehnt. Balthassar sagt in einer Anmerkung, dass er Schilling wörtlich ausgeschrieben

habe; trotzdem erlaubt er sich eine kleine Mystifikation. In der Chronik heissl Fritschi

ein «ströwinor Mann»; das mochte zu Ballhassars Ansichten über Fritschi nicht

passen, deshalb verwandelte er ihn in «einen fröhlichen Mann».

Daniel Bruckner war Registrator in Basel und benutzte für seine Merkwürdigkeiten
offenbar die Archive und die Chroniken von Basel; deshalb darf auch angenommen
werden, dass er seine Erzählung über Fritschi aus der gleichen Quelle geschöpft habe.

Wirklich findet sich dieselbe in den Ralsbüchern von Basel im kleinen weissen Buche

Fol. 130. Diese Halsbücher sind abgedruckt im vierten Bande der Basler Chroniken,
1890, herausgegeben durch Dr. August Bernoulli. Das Basler Halsbuch enthält
zugleich auch die beiden Schreiben vom 8. und 10. Sept. 1508 von seilen Luzerns an

Basel, und Basels Rückantwort. Diese Schreiben sind im Original nicht mehr
vorhanden.

Während nun Daniel Bruckner durchweg nur den Namen Fatschin gebraucht, hat

die obengenannte Ausgabe vom Jahre 1890 nur den Namen Fritschi. Es liegt daher
die Annahme sein- nahe, dass Bruckner falsch gelesen habe. Herr Dr. August
Bernoulli schreibt mir hierüber folgendes:

In der Handschrift steht deutlich «Fritschin». Fatschin, wie Bruckner und Ochs

haben, ist nichts als ein Lesefehler. Der Schreiber bediente sich zweierlei Formen für
den Buchstaben «r», die beide z. B. im Worte «Bruder» vorkommen. Das eine «r»

gleicht in etwas einem lateinischen «c». Ferner setzt derselbe nie einen Punkt auf den
Buchstaben «i» und so ist es leicht erklärlich, dass die Verbindung «ri» für «a» angesehen
und daher Fatschin gelesen wurde, besonders wenn der Leser übersah, dass die Form
des «a» mit der Buchstabenverbindung «ri» nicht übereinstimmt.

Balthassar hat sodann, obwohl er wissen musste, dass man in Luzern nur den

Namen Fritschi kannte, die falsche Schreibweise um so bereitwilliger angenommen, als
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gerade/11 mil Fasching identifizierte. Nun kennt aber weder das schweizerische, noch

das alenianische Idiom das Wort Fasching; dasselbe ist bayerisch-österreichischen l1 r-
sprungs und dann in die Schriftsprache eingedrungen. Ballhassar kannte das schrifl-
deutsche «Fasching» und adoptierte von Bruckner die falsche Lesart, und verwandelte

sogar den Frilschikopf in einen Falschikopf.
Damit mag der Name Falschin, der infolge eines Lesefehlers fast 150 Jahre

lang spukte, dahin fallen; es lebe der Frilschi.
J. L. Brandsletter.

23. Der Todestag Bischof Wilhelms V. von Sitten.

Das genaue Dalum vom Ableben dieses Kirchenfürslen — derselbe führte nach

bisheriger Zählung die Nummer IV.; — vergl. oben S. 03 — war bis anbin
unbekannt. Man wusstc nur, dass er am 27. Mai 1402 auf Schloss Seta sein Testament

ausstellte und bald hernach starb (vergl. M. D. It. XXXY1I., pag. 529/501 Nr. 2500)
l>a sein Gedächtnis am 3. Juli gefeiert zu werden pflegte, nahm Grönland, a. a. 0. S.

531 diesen Tag als dessen Todestag an. Aus einem Fragment — wahrscheinlich des

Jahrzeilbuches der Kirche Nalers, heule zu Nürnberg befindlich — gehl indes hervor,
dass Wilhelm V. bereits am .'}(). Mai 1402, also nur 3 Tage nach seiner lelzlwilligen
Verfügung, gestorben ist. Die Stelle lautet wie folgt: «Item ». die jienulliinn vims is

MuH, prent continelur in tum publico instrumente hide confecto, quod referendus
dominus Gwillelnius de Uarognia episcopus Sedunensis, qui pro salute anime sue ipsuin
in salutem Deo et gloriose virgini Marie commendando tradidit ecclesie de Narres super
prato sweiginatlon seil curalo de Narres sexaginla sol. niaur.

R. II.

24. Schauspielaufführung in Chur.

Item Dominica Letare 1541 haben etliche burger hie zfi Cur ein spil gespill und

gemacht, nämlichen don riehen man mit dem Lazaro. lind ist gar glücklichen und wol

gangen, gar niemandt kein schaden nil gescliächen. (Ratsprotokoll.)
F. J.

25. Berichtigung.
In meinem Nachtrag zum Propslverzeichnis von St. Bernhard (Anz. f. scliw. Gesch.

1892 S. 390) habe ich die Notiz von de Loges und Mülinen, Propst Johann I. ran Dni/n
s6i früher Prior zu Etoy gewesen, bezweifelt. Nachträglich habe ich mich indessen
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von der Richtigkeit dieser Angabe überzeugt. Unter den Zeugen, die am 20. Dez.

1301 zugegen waren, als Graf Amedeus V. von Savoien auf den Wiesen an der Morge
bei Conlhey mit Bischof Bonifacius v. Sitten sich verglich und die alten, einst zwischen

Thomas 1. und Bischof Landrich abgeschlossenen Verträge erneuerte, führt das Briedens-

Instrument an dritter Stelle Johann v. Duyn, Prior von Eloy («presenlibus Johanne

de Dignico, priore de Esluel») an. M. I). R. XXXI., pag. 30 Nr. 1170.

lt. IL

Historische Literatur die Schweiz betreffend.

1893.

(Fortsetzung und Schluss.)

II. Schweizerische und kantonaîe Geschichte.

(Alpenpässe). D. Benützung d. Alpenpässe im Altertum. (Basier Nachrichten No. 204, 1892).
B. H. Reisebesehreibung e. Ziirehers 1807. (NZZg. No. 288).
Bär, E. Z. Gesch. d. Grafschaft Iviburg unter den Habsburgern u. ihrer Erwerbung durch

d. Stadt Zürich. Zürcher Diss. 121 S. Uster, Druckerei Gull.
Baseler-Friede, der, u. d. 3. Teilg. Polens. (LpzZg. 1893, Beil. 277-—9).
v. Bavier, E. Steinmatographia nobilium de Bavier ex Curia Riethoruin. Lausanne 1892.

Becker, J., Major. Skizzen z. Gesell, u. Würdigung der St. Luzisteig. Vortr. 40 S. Cliur,
Selbstvcrl. (R. : SchwMonatsschrOffiz. 0,88).

Beurnier. Notice hist, sur Monbéliard. (MémSocEmulMoiibéliard 23, 307—451).
Bibliothèque, petite, helvétique. Nr. 7—10. 12°, it 10 p. Genève, Robert. — II. Striihlin,

Fr. Bonivard. — V. Rossel, Eugène Rambert. — G. Vallete, l'etit, Senn. — A. Caillot,
Jean Pécolat.

Biographie, allg. deutsche. Leipzig, Duncker.
4

Bd. 35: Spiess, A. (Sander.) — Sprecher v. Bernegg, Fort., .Tac. U. (Jecklin.) —
Sprecher v. Beruegg, doli. A. (Brüniiiier.) — Spreng, .7. J. (Socin.) — Stfthelin, A. (Schumann.

I — Stabler, Fr. .1. (L. Toliler.) — Stapfer, .1. Fr., doli. (Tscliackert.) — Stapfer,
Ph. A. (Stern.) Stapfer, W. (Weilen.) — Staub, J. (Brummer.) — Staub, .T. .1. (Wart-
niaiiii.) — Stauffacher (Oechsli.) Stauffer, K. (Schleiither.) — Steck, .1. R. (Steck.) —
Steiger, J. R. (Meyer v. K.) — v. Steiger, Isaak, Niel. Fr. (Plüsch.) — Steiger, W
(Tscliackert.) Steinbrüche!, .T. J. (Hunziker.) — Steiner, .T. (Cantor.) — Steiner, W
(v. Wyss.) — Steinhuser, A. (Roetlie.) — Steinmar, B. (Meyer.) — Schröter, K.
(Schumann.)

Bd. 30: Steinmiiller. .1. It. (Hunziker.) - Sterner, L. (v. Wyss.) — Stettler, A. F.
(Blöscli.)— Stettler, M. (G. Toliler.) — Stueki, d.W. (Ivoldowey.)— Stucki, .LR. (Tscliackert.)
— Studer, I!. (v. Ciiinbel.) — Studer, G. (Blöscli.) —• Stumpf, J. (v. Wyss.)

du Bled, J. La Franche-Comté. (Revue des deux mondes, 15 mai et 1 juillet).
Bleibtreu, K. D. Zug Siivvorows ii. d. Gotthard. (NZZg. No. 350).
— : ]>. strateg. Bedeutg. <1. neutralen Staaten. (NZZg. No. 293).
Blösch, E. D. Umgehung von Bern vor Gründung d. Stadt. Vortrag. 23 S. Bern, Wyss.
— : D. Leitung der Liitsehine in den Brionzersee. (OberlVolksbl. Nu. 78, Interlaken).
Böhm, G. Ludwig Weklirlin, e. l'uhlizist d. 18. Jlis. 323 S. München, Beck. (Betrifft

S. 122—9 d. Waserprozess ; S. 129—40 d. Hexenprozess in Glarus).
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Böhmer, J. F. Regesta imperii V. (1198—1272.) Ergänzt v. J. Ficker u. E. Winkelmann.
Lief. 7. 4°. S. 1773—2109. Insbruck, Wagner.

Böschenstein, E. Alt- u. Neu-Zürich. Fest seit r. Zürich 1892.
Bothmer, H. Aventicum. (SonntagsblTlmrgZg. No. 13).
Boule, M. La station quaternaire du Schweizursbild. 25 p. et planches. Paris. Leroux.

(Extr. des NouvArchives des missions scientif. et litt.).
Brandi, K. D. Chronik d. Gallus Öhem, 4°. XXVIII, 210 S. Heidelberg, Winter. 20^ M.

(Quellen u. Forsch, z. Gesch. d, Abtei Reichenau, Bd. 2. R.: DLZg. No. 27; LCB1.

No. 31). T

(Burckhardt.) Stammbaum d. Familie Burckliardt in Basel. Nachkommen v. Christof
Burckhardt u. Gertrud Brand 1490—1890. Bearb. v. L. Säuberlin uacli d. Aufzeichnungen
v. J. R. Burckhardt. 17 Taf. gr. in-fol. Basel, Reich. 25 Fr.

Burgerlärm v. 1749 in Bern. (ZürchPost No. 147).
Burnier, Ch. En Suisse, sensations et paysages. 12°, 152 p. Lausanne, Payot. Fr. 3 —.
Chevalier, U. Diplomatique de Bourgogne par Pierre de Rivaz, analyses et pièces

inédites. Romans. 1892. (Collection de Cartulaires Dauphinois, t. 6, livr. 2).

Chèvre, F. Ce qu'était le Jura actuel au 7e siècle. (AnnuaireJur. p. 39—49).
Coolidge, W. A. B, D. deutschredenden Gemeinden im Grauen oder Oberen Bunde d. Schweiz

(OestAlpenZg. No. 370/7.) — The Adula Alps. 18°. London, Unwin. Fr. 12. 50.
De Crue, Fr. Pierre le Grand et le Genevois Lefort. Conférence faite à l'Université de

Lyon. Lyon.
Cuchet, H. Abrégé d'histoire suisse. Avec cartes et gravures. 2o éd. 12°, 118 pag. Geneve,

Burkhardt. Fr. 1. —.
Daguet-Nizzola. Storia abbreviata della Confederazione Svizzera. Versione libera con

copiose aggiunte intorno alle vicende della Svizzera italiana. Lugano, Traversa.
Dändliker K. Gesch. d. Schweiz mit, bes. Rücksicht auf d. Entwicklung d. Verfassungs-

u. Kulturlebens. Bd. 1. 3. Aufl. (bis 1400). Gr. 8«, 092 S. Zürich, Scliulthess.
— : Andeutungen u. Materialien z. hist. Heimatkunde im Schulunterricht u. z. Abfassung

v. Ortsgeschichten mit bes. Berücksichtig, d. Kts. Zürich. (ScliwPädZsclir. 3, Heft 1).
DelesserC E. Les fouilles de Cheseaux et de Morens. (AnnSocArchéolBruxelles 7,

309—20).
Dierauer, J. St. Gallische Analekten V: Briefe e. st. gallischen Staatsmannes 1829—33.

(G. J. Baumgartner.) 34 S. St. Gallen, Zollikofer.
— : Histor.-polit. Litteratur ans d. Schweiz. (AZg. Beilagenum. 09).
— : Aus Ambühls Toggenburgerclironik. (Toggenburger Bote No. 95 -8).
Dillmann, Stadtkaplan. 11. St. Gallens Blütezeit. Vortr. im katli. kaufm. Verein in Augs-

burg. (Augsburger PostZg. No. 48).
Dina, A. Jolande duchessa di Savoia e la ribellione sabauda del 1471. 59 p. Alba, "Ver-

tainy. 2 Fr. 1892.
Eberlij J. E. Flussablenkung in d. Ostschweiz. (VjschrNatGesZüricli 37, 108—15).
Egli, j j Nomina geographica. Sprach- und Sacherklärung v. 42,000 geogr. Namen aller

Erdräume. 2. Aull. 1035 S. Leipzig, Bramlstetter. 28 M. (R: KathSchwbll. 10, 128).
— : D. Herkunft (1. Schweiz. Ortsnamen. (SehwLehrerZg. No. 20).

_

Engeil, J. E. unvergleichlicher Held: A. v. Bubenberg. (Helvetia Weber 10, 303 9,

415—21).
(Escalade.) Bibliographie de l'Escalade. Histoire, littérature, iconographie. 12°. Genève 1892.
(Evian). Histoire de la ville d'Evian par Noble François Puvost 1023. (MemDocAc.

Ghablaisienne 5, 1—215; 0, 1—132).
(B- O.) Belgien u. d. Schweiz als neutrale Militärmächte. (DtlleeresZtg. 1893).
Bankhäuser,^F. Gesch. d. bern. Forstwesens v. s. Anfängen bis in d. neuere Zeit. 115 S.

Bern, Stäinpfli. (R: Bund No. 209).
Bester, R. Regesten d. Markgrafen v. Baden u. Hacliberg 1050-1515. Lief. 3. S. 137—

200. Insbruck, Wagner.
— : D. Augsburger Allianz v. 1080. 187 S. München, Rieger. 5 M. (Darin S. 35—40:

die Eidgenossen. R: SchwMonatsschrOHiz. 0, 135).
Bestschrift z. Eröffnung d. neuen Kantousschulgebäudes in Lnzern. 4", 317 S. Luzern,

Räber. 7 Fr.
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Darin : .T. Schmid, D. hl. Mauritius u. seine Genossen, oder d. Martyrium der Thebäischen
Legion (1—32). — J. L. Brandstetter, Die Namen Bilstein u. Pilatus (109—24). — J.
Bücher, Z. Gesell, d. höhern Schulwesens im Kt. Luzern (155- 70). — .1, Harbin, D.
deutsche Adel im ersten deutschen Staatsrecht (177—200). — B. Arnberg u. J. Bachmann,
D. Professor u. Naturforscher Fr. ,T. Kaufmann. — N. Kaufmann, D. Physiognomik d.

Aristoteles, mit Berücksichtigung der Studien v. Lavater u. a. (03—04). (R; Vaterland
1894, No. 21, 25, 33; HistJbGörres 15, 180).

Fisch, K. D. Schweiz. Kriegswesen bis z. Untergang d. alten Eidgenossenschaft. 12°, 02 S.

Aarau, Sauerländer. 80 Rp.
Franz, F. D. Schlacht bei Montlhéry. Beitr. z. Gesch. Karls d. Kühnen. 4°, 10 S. (l'rogr.

LuisenstädtOberrealschnle Berlin).
(Freiamt.) Aus der Gesch. d. Freiamts. (Freiämter Stimmen 1893, No. 1 —13, 19—23,

32 n. s. f.).
Früh, J. U. Heimatkunde d. Stadt St. Gallen. 2. Aufl. 50 S. St. Gallon, Zollikofer.
Funde in Angst. (ASchwZg. No. 78). — Funde bei Bern. (Berner Tgbl. No. 215, 244).
Fussreise durch d, Schweiz im Anfang d. 19. .Iiis. (ZiircliPost 251, 253, 201, 200, 271, 273).
Gaddi, L. Per la storia delle legislazione et delle istit.uzioni inereantili lombarde. (Arch.

StorLomb. 1893, fasc. 2, 205—321; 3, 012—32).
Galanti, A. La recento rivoluzione ticinese 1890—93. (Nuova Antol. 1n Luglio).
Gattiker, G. Z. Heimatkunde v. Zürich. Mit 7 llolzschn. IV, 30 S. Zürich, Schulthess.

30 R|i.
Gautier, A. Familles genevoises d'origine italienne. (Giornalo araldico di Pisa t. 21, No. 7).
(Genève), Histoire de —. 4m<'récit : L'escalade. Fribourg.
Gerster, J. S. D. Rhein- u. Bodenseeufer-Regulierung. (Ausland 00, No. 41).
Giese, A. Rudolf I. v. Habsburg u. d. röm. Kaiserkrone. Diss. 87 S. Halle.
Götzinger, E. Schloss Grünenstein im Rheinthal. (StGallerBll. No. 5). — D. Geschlecht

d. Schenken v. Landegg. (Ebd. No. 35).
Grandaur, G. Bertholds Forts, d. Chronik Hermanns v. Reichenau. Ubers. XI, 120 S.

Leipzig, Dyk. 1 M. 80. (Gesch.-Schreiber 49).
Grauert, H. Z. Vorgesch. d. Wahl Rudolfs 1. (Hist.TbGörres 13).
Guntermann, A. Rudolf v. Zühringen, Bischof v. Lüttich. 70 S. Diss. Freiburg.
Günther, R. Gesch. d. Feldzuges v. 1800. speciell soweit er d. Schweiz n. d. ihr zunächst
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— : Aus d. Tagen d. Bündnisses mit Frankreich 1799. (BaslN. No. 71).
Hagmann, J. G. Uli. Pietet de Rochemont, ein Schweiz. Diplomat. (StGallerBll. No. 1—4).
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Elsass. 2. F. Bd. 16, 110—33. Betrifft das Kloster Petterlingen).
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15). — General Sigm. Frh. v. Renner (Ebd. No. 39). — Ludwig Schwinkhardts Chronik
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— : D. Ktn. Zürich um d. J. 1250. 27 S. Zürich, Schulthess. (ProgrTöchterschule Zürich).
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Genf. Graubünden. Luzern. Rliätien. Saiis. Zürich.
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Senn, W. Chronicon helveticum. Schweizer. Zeitbuch v. J. 1893. Mit Portr. u. 111. St.

Gallen, Selbstverl.
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M. Wagner. 98 S. Berlin, Nauck. Fr. 1. 25.
Stäfenerhandel, der. (Grütlianerkalender 1893).
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(Darin Frankreich u. d. Schweiz zur Zeit des Sonderbunds, S. 172—218).

Tissot, V. Au pays des glaciers. Vacances en Suisse. 234 p. Paris, Delagrave. 3 Fr.
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en 1806. Colombier, impr. Henry. (K : ltevHistVaud 1, 321.)
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WestschwSchiitzenfest Biel No. 5/6).
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14, 78—124).
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