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V.
Die alte Herrschaft (Grafschaft) Berka a. d. lim. 

Ein Beitrag zur Kunde thuringischen Altertums 
von Superintendent Dr. Const. Elle.

Herausgegeben von A. Mueller,
GroBherzogl. Sachs. Landesgeometer.

Mit 7 Abbildungen im Text.
(Fortsetzung.)

II. Teil.
Graf Dietrichs III. Sóhne von 1251 bis gegen 1272.

Graf Dietrich III. hinterlieB, wie bereits mehrfach er- 
wahnt und ais historisch begrtindet urkundlich nachge- 
wiesen, zwei Sohne, beide Dietrich geheiBen. Diese Gleich- 
namigkeit darf nicht auffallen. Es waren namlich in den 
edlen Geschlechtern jener^Zeit gewisse Nam en traditionell 
und erbten von Vater zu Sohn, ja zu Sohnen. wovon uns 
ófter Beispiele begegnen1). Von diesen beiden Dietrichs, 
mit denen wahrscheinlich das Geschlecht ausstarb, erfahren 
wir nur sehr wenig. Der alte, oft recht unzuverlassige 
Adrian Beier sagt in der Fortsetzung der schon oben an- 
gefiihrten Stelle seines Geographus Jenensis von jenen fol- 
gendes : „Diesen beyden hat Landgraf Albrecht zu Thuringen 
A. C. 1264 das SchloB Berka mit Gewalt genommen und 
auf Bitte der Thuringischen Bundesverwandten wieder ein- 
geraumt.11 Diese Nachricht ist aus Beier in viele neuere

1) Ein Beispiel von Gleichnamigkeit selbst vieler Sohne mit 
dem Vater findet sich bei Eein, Th. s. I, 71, wo ein Cunimund v. 
Vargula 4 Sohne hat, die samtlich ebenfalls Cunimund heiBen und 
durch Beinamen, wie Albus (der WeiBe), Sinister (der Linke), Magnus 
(der GroBe), Crispus (der Krause) unterschieden werden.

XXIV. 18
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Biicher iibergegangen. Sicher ist etwas Historisches an 
jener kriegerischen Expedition gegen Berka, nur das J a h r 
und die Art sind sehr zweifelhaft. Beier verweist auf Fa- 
briciusx) lib. 6 Orig. Sax. fol. 592, der zum Jahre 1264 
und zur Lebensgeschichte Landgraf Albrechta folgendes er- 
erzahlt: „Die Grafen Thiiringens sahen, daB Albrecht Alles 
nur nach eigener Lust und Willkuhr thate und durch un- 
gerechtes Begehren die Herzen vieler gegen sich erbitterte. 
Um ihn daher durch achtungsvolles Entgegenkommen zu 
yersóhnen und seinem Zorne gleichsam Ziigel anzulegen, 
uberredeten sie ihn in aller Freundlichkeit, ein Bundnifi 
mit ihnen zu machen. Sie wollten, sagten sie ihm, dafi die 
oberste Gewalt bei dem Fiirsten sei, und wunschten im 
Lande Ruhe. Es scheine gerathen, daB keiner den andern 
mit Krieg iiberziehe, und es sei auch kein Grund dazu vor- 
handen, wenn Alles durch des Fiirsten Schiedsrichterspruch 
geschlichtet wtirde, und keiner das Recht habe, sich auf 
einen andern zu berufen. Albrecht miBbilligte den Vor- 
schlag nicht, und setzte fest, so solle es gehalten werden, 
aber er selbst handelte zuerst dem Yertrage zuwider. Denn 
in einer Uneinigkeit mit dem Grafen von Berka (a Comite 
Berchense dissidens) nimmt er diesem die Burg Berka mit 
Gewalt weg und yerletzt dadurch die iibrigen Grafen 
Thiiringens schwer. So gingen sie einmiithig zu ihm und 
stellten ihm vor, wie viel Ehre sie ihm ubertragen, was er 
selbst angenommen, was schriftlich aufgezeich.net worden.

1) Georg Fabricius, geboren in CŁemnitz 1515, von 1545 an 
26 Jahre lang Rektor der von Kurfiirst Moritz v. Sachsen aus den 
Giitern des Bistums MeiBen gegriindeten Fiirstenschule zu MeiBen, 
gestorben 1511, schrieb ein grofies Werk iiber die Abstammung des 
sachsischen Fiirstenhauses in lateinischer Sprache, das erst lange 
nach seinem Tode im Jahre 1598 unter dem Titel: „Georgii Fabricii 
Chemnicensis Origines illustrissimae stirpis Saxoniae“ von seinen 
Sóhnen herausgegeben wurde. Er gibt darin, auf allerlei handschrift- 
liche und gedruckte Chroniken gestiitzt, zugleich mit der Geschichte 
der einzelnen Fiirstenpersonlichkeiten allerhard sonstige Notizen aus 
Sachsens und Thiiringens Yorzeit.

aufgezeich.net
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Sie erhoben Klage, daB er, der bestellte Wahrer des Friedens, 
den Frieden selbst verletzt und einem Bundesgenossen ohne 
Urtheil und Recht sein Besitzthum entrissen. SchlieClich 
bitten sie ihn instandig, von seinem Unternehmen abzu- 
stehen und einen solchen Sinn gegen seine Leute und Nach- 
barn im Herzen zu hegen, wie er ihn hegen miisse, und den 
von Berka in seinen alten Stand wieder einzusetzen. Die 
Einmiithigkeit so hochstehender Manner verfehlte des Ein- 
drucks auf den Landgrafen nicht, und er gab dem von 
Berka seine Burg zuruck. Hierdurch versbhnte er die 
iibrigen, welche ihm in allen Treuen gehorchten, und so 
schien der Friede in Thuringen befestigt, welcher auch 
5 Jahre lang dauerte.11

Die Chronik von Johannes Rothe enthalt auf S. 1746 
der Menkenschen Ausgabe foJgenden Abschnitt1) :

1) Vgl. Thiir. Gesch.-Qu. III, 453.

Wi Lantgrave Albrecht Bercka gewan.

Rache tad Lantgrave Albrecht zcu Doringen an deme 
Grafin von Bercka, der yn erzornit hatte, unde zoch mit 
syme brudir Margraven Ditherich von Landisberch vor yn 
unde gewan Bercka ym an daz sloz. Vnd dez nomen 
sich do die andirn Grafin unde erbar luthe an, unde satzten 
sich widdir Lantgrafen Albrechtin unde sprochen sy werin 
eynes gemeinen frides ubirkommen, daz yrich einer widder 
den andern krigen sulde, sondern wo sich zcweitracht undir 
yn hubę dez sulde er macht habe zcu richtin. Unde werin 
ais sie alle ire sache unde rechtis bie yn bliben, unde 
hettin sich dez vor ym mit dem eide vorbunden. Nun griffe 
er sie selbir an und breche den frede an yn, do er sie zcu 
haldin sulde. Unde ais Lantgrave Albrecht diBe rede vor- 
nam und sach ouch daz sie alle widdir yn syn wulden, do 
gab er dem Grafin Bercka widdir; alzo wart domach in 
Doringen eyn stetir grofiir frede. Diz geschach noch Christus 
gebort MCCLXXVIL jar.

18*
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Es heifit in der Holder-Eggerschen Ausgabe in den 
Monument. Germ. hist. S. 770 in wortlicher Ubersetzung 
des Lateinischen: „Im Jahre des Herrn 1277 nahmen der 
Landgraf Albert und sein Bruder, der MeiBener Dietrich, 
(der gewóhnlich sog. Markgraf Dietrich von Landsberg ist 
gemeint) das SchloB in Berka ein, weshalb die Grafen 
und Edeln und Ministerialen Thuringens gegen den Land- 
grafen sich erhoben, darum, weil er yorher mit ihnen 
Erieden zu wahren beschworen hatte. Da der Landgraf 
sah, daB er ihnen nicht widerstehon konne, lieB er das 
SchloB zuriickgeben; und es entstand grofier Friede in 
Thuringen."

Die andere Stelle der Cronica Reinhardsbrunn., S. 632 
lautet: „Wahrend der Dauer des Krieges zwischen dem 
Landgrafen Albert und seinem Solinę Dietrich (gemeint ist 
der gewóhnlich Diezmann genannte jiingere Landgraf) ver- 
traute der Landgraf seinem Bruder Dietrich Thuringen an. 
Dieser belagerte, nachdem er sein Heer mit den Grafen 
des Landes yereinigt hatte, das SchloB Berka, weil die Be- 
sitzer — Herren — dieses Schlosses Belfer des jiingeren 
Landgrafen waren. Dieser Landgraf, zweckmaBigem Ratę 
folgend, verlobte sich mit Jutta, der Schwester des Grafen 
Berthold von Henneberg, der Schwestertochter der Grafen 
von Schwarzburg und Anverwandten der Grafen von Kevern- 
burg. Ais dies die Grafen des Landes hbrten, verglichen 
sie sich mit dem jiingeren Landgrafen und gingen von der 
Belagerung ab. Da sich so der Markgraf von den Grafen 
und Baronen yerlassen sah, ging auch er mit Schmach von 
der Belagerung und aus dem Thuringen Lande. Hierauf 
erfolgte ein Ausgleich zwischen Vater und Sohn und tiefer 
Friede in Thuringen. “

Diese beiden Expeditionen, wie sie in den Reinhards- 
brunner Annalen zu 1277 und 1282 erzahlt werden, er-

1) Elle ist der Wegelschen Ausgabe gefolgt, S. 249 und S. 252. 
Der Herausg.
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klart Dr. Colmar Griinhagen in Breslau in einer Ab- 
handlung in Bd. III der Zeitschrift fur Thiiringische Ge- 
schichte fur nur eine wirkliche Begebenheit, und zwar 
so, daB der Bericbt vom Jahre 1282 das richtige Faktum 
enthielte 1).

1) Damit stimmt auch die Mitteilung bei Johannes Rothe 
uberein. Allerdings yerlegt Rothe die Belagerung in das Jahr 1277. 
Der Verfasser, Herr Superintendent Elle, ist gegen die Griinhagensche 
Ansicht und halt unbedingt daran fest, dafi zwei Expeditionen 
des Landgrafen gegen Berka gemacht worden sind. Wir mussen 
aber die Frage aufwerfen: wiirde, falls zwei Expeditionen statt- 
gefunden, Johannes Rothe nicht auch der zweiten Erwahnung getan 
haben? Es bestatigt auch dieser Umstand die Ansicht des Dr. 
Griinhagen, von dem wir aber insofern abweichen, ais wir die 
Begebenheit in das Jahr 1277 setzen zu mussen glauben. Vielleicht 
hat die zweite Eintragung iiber den Kriegszug gegen Berka in die 
Reinhardsbrunner Annalen einen anderen Verfasser, ais den der 
ersten, der diese iibersehen hatte. Der Herausg.

Welchem Grafen oder welchen Grafen von Berka galt 
nun der Zug oder die Zuge Albrechta? Rothe und nach 
ihm Fabricius sprechen nur von e i n e m Grafen. Die Rein- 
hardsbrunner Annalen nennen in ihrem ersten Berichte gar 
keinen Besitzer, sondern sprechen nur vom eingenommenen 
Schlosse Berka; in ihrem zweiten erwahnen sie allerdings 
Besitzer des Schlosses Berka in der Mehrheit. Ware die 
Zahl 1264 die richtige Zahl der Albrechtschen Expedition, 
so diirften wohl jene Dietrichs das Ziel der letzteren ge- 
wesen sein. Da aber diese Jahreszahl unbedingt unrichtig 
und die Zahl 1277 oder 1282 anzunehmen ist, so mussen 
wir an andere Herren von Berka denken, denn bereits im 
Jahre 1272 heiBt ein Ludwig von Meldingen unus domino- 
rum de Berca, und im Jahre 1275 nennt sich Graf Her
mann von Mansfeld-Osterfeld Graf von Berka.

Die beiden Dietrichs, die Sbhne Graf Dietrichs III. 
von Berka, verschwinden fast spurlos. Haben sie keine 
Kinder hinterlassen und ihren Besitz auf Seitenyerwandte 
yererbt (denn freier und folglich auch auf Seitenyerwandte 
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zu iibertragender Allodialbesitz, nicht Lehngut, muli Berka 
gewesen sein), oder haben sie, was wahrscheinlicher, die 
schon vom Vater ber verschuldete und vielleicht durch 
eigene Tatigkeit, oder vielmehr Untatigkeit, noch mehr in 
Schulden verwickelte kleine Herrschaft verkauft, das lafit 
sich bis jetzt mit Sicherheit nicht entscheiden.

Eine Spur von einem dieser Dietrichs ist vielleicht zu 
erblieken in einer Pfortaer Urkunde vom Jahre 1267, bei 
Wolff II, 141 1). In dieser Urkunde erklart Graf Berthold 
von Rabenswald (altes, in seinen Ruinen noch heute sicht- 
bares SchloB im Walde bei Wiehe), da fi Theodericus de 
monte (also Dietrich von Berge — Berga, Berka), welcher 
das Kloster Pforta langere Zeit mit Anspruchen auf ein 
Weidicht in Brantbach (GroBbrembach) behelligt, auf diese 
irrigen Anspruche vor ihm verzichtet habe. Zeugen sind 
dabei: Conrad von Wilenroda (Willroda), Karl von Rein- 
hardisdorf (Reinsdorf), Bertoch von Gehoven, Dietrich von 
Hart, Ortwin von Gutenshusen (Gutmannshausen), alles 
Ritter, Albert der Voigt, Heydenreich der Notar. Gegeben 
1267 am Tage des Bischofs Ambrosius. Hier haben wir 
wieder die Frage: ist Berga oder Berka gemeint? Auf 
unser Berka weist der Name Dietrich, und unter den 
Zeugen stehen aus unserer Gegend Conrad von Willroda 
und Ortwin von Gutmannshausen. Selbst Wolff findet es 
wahrscheinlich, daB dieser Dietrich de monte ein Herr von 
Berka an der Hm sei2), dessen Streitsache vor seinem 
Lehnsherrn (?), dem Grafen von Rabenswald, gescblichtet 
worden. Dietrich wird nicht Graf genannt, er hatte 
vielleicht seine Herrschaft Berka schon verkauft und 
nennt sich nur nach Berka. Sein Streiten und Er- 
heben unbegrundeter Besitzanspruche pafit auch zu einem 
herabgekommenen GroBen, namentlich der damaligen Zeit.

1) Boehme, Urkundenbuch des Klosters Pforte, No. 195, 
S. 209, Urkunde vom 4. April 1267. Der Herausg.

2) S. auch Rein, Th. s. I, 84, A. 43. Der Herausg.
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Endlich standen die Grafen von Rabenswald wirklich in 
Beziehung zu unserem Berka, ais dessen Besitzer sie in 
der nachstfolgenden Zeit erscheinen. Wahrscheinlichkeit 
hat es also jedenfalls, daB dieser Dietrich, de monte der 
Pfortaer Urkunde einer jener beiden letzten Dietrichs von 
Berka ist.

So weit Elle, dem leider die nachstehend angefiihrte 
Urkunde, die auf die letzten Grafen Dietrich yon Berka und 
die spateren Besitzverhaltnisse einiges Licht wirft, nicht 
bekannt war. In seinem „Urkundenbuch der Stadt Erfurt" 
bringt Beyer unter No. 230 eine Urkunde vom Jahre 1269, 
in welcher Theodorich, Graf von Berka, bekennt, „daB er 
2 Hufen zu Neusess (Ober- oder Niedernissa s. von Erfurt), 
welche die Schwestern Philippis, Elisabeth und Uta, sowie 
Ertmudis, der Uta Tochter von dem Ritter Heinrich von 
Ischerstete, der die Hufen ais Burglehn besaB, erkauft 
hatten, dem Martinshospitale in Erfurt mit dem Vorbehalte 
iibereignet habe, daB die genannten Schwestern davon 
jahrlich dem Hospitale 2 solidi entweder selbst bezahlen 
oder, wenn sie die Hufen weiter verkaufen, den Ver- 
kaufer zur Zahlung des Zinses verpflichten. „Acta sunt 
hec — heiBt es in der Urkunde — sciente et consentiente 
dilecto sororio nostro comite Hermanno de Mannisvelt, 
qui etiam pro testimonio suo sigillo presentem literam 
communivit.“

Aus dieser Urkunde geht hervor: 1) daB im Jahre 1269 
nur einer der beiden Dietrichs die Herrschaft Berka be
saB, und 2) daB Graf Dietrich III. auBer den genannten 
beiden Sohnen noch eine Tochter gehabt hat, welche mit 
einem Grafen von Mannsfeld (Osterburg) yerheiratet war, 
dereń Sohn Hermann — der Schwestersohn Dietrichs — 
vom Jahre 1275 an nach dem Tode seines kinderlosen 
Oheims ais Besitzer von Berka erscheint.

Jedenfalls war der eine der beiden Dietrichs, wahr- 
scheinlich der jiingere, irgendwie abgefunden worden, wah- 
rend dem alteren die Herrschaft Berka zugefallen war.
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Dieser jiingere Dietrich scheint nun derselbe gewesen zu 
sein, der in der Urkunde von 1267, in welcher er auf seine 
Ansprtiche auf ein Weidicht bei GroBbrembach dem Kloster 
Pforta gegeniiber yerzichtet, Theoderius de monte genannt 
wird. Im Jahre 1272 sind die be id en Briider Dietrich 
nicht mehr am Leben gewesen, denn sonst wtirde wohl der 
jiingere nach dem kinderlosen Tode des yorgenannten 
alteren Anspruche auf die Herrschaft Berka erhoben haben. 
Der Herausg.

Ludwig von Meldingen, ein Mitbesitzer Berkas 
im Jahre 1272 (1279).

Rein in den ungedruckten Regesten zur Geschichte 
von Erfurt, Weimar und Umgegend, die er in der Zeit- 
schrift fur Thur. Gesch., Bd. V, mitteilt, gibt S. 242 fol- 
gende, ans dem Herzogl. Archiy zu Gotha entnommene Notiz:

1272 s. d. (sine die): Heinrich von Blankenhayn und 
Ludwig, seines Bruders Sohn, confirmiren den Verkauf einer 
Hufe in Yringsdorf (Ehringsdorf), die Gottfried und Conrad 
Mulich in Blankenhayn an das Kloster Oberweimar ver- 
kaufen. Zeugen: Ludwig von Meldingen „unus dominornm 
de Berka“ (einer der Herren von Berka), Heinrich von 
Meldingen, Castrensis (Burgmann) in Blankenhayn, Beringer 
von Miilhausen (GroGmólsen), Gunther von Truchtelborn, 
Heinrich von Roda, Heinrich, Sohn des Herren Berwich 
von Blankenhayn, Heinrich Buckdrow (Bokedra).

Nach diesem Regest ware 1272 ein Ludwig von Mel
dingen (Mellingen) einer der Herren von Berka, also ein 
Mitbesitzer von Berka gewesen. Nach Rein war er der
selbe, der in anderen Urkunden Ludewicus de Lapide heifit. 
Wenigstens macht Rein (Th. s. II, 147) zu dem Ludewicus 
de Lapide, der 1261 in Heusdorfer Urkunden ais Zeuge 
auftritt, folgende Anmerkung: „Ludwig von Stein, Herr 
zu Berka an der lim, war ein Sohn Alberts von Mel
dingen und Bruder Beringers von Meldingen, wie sein Siegel 
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und Oberweimarische Urkunden dartun. Ob er seinen Kamen 
von Lauenstein, Wendelstein, Hermannstein, Stein bei PoB- 
neck oder einem anderen Stein erhielt, gelang mir nicht zu 
ermitteln. “

Nirgends anders ais in jenem Regest wird dieser Lud
wig von Meldingen oder Ludwig von Stein ein „Herr von 
Berka“ genannt, dech laEt sich angesichts jener Notiz seine 
Besitzerschaft, die wahrscheinlich nur eine kurz andauernde 
war, nicht wegleugnen. Wen er ais Mitbesitzer zur Seite 
gehabt, ob jene Dietrichs oder den G-rafen von Mansfeld- 
Osterfeld, der 1275 sicher die Herrschaft besaB, oder sonst 
jemand, liegt vollkommen in Dunkeln, ebenso die Art und 
Weise, wie er zu seinem Besitz kam, ob durch Erbschaft 
oder Kauf. Seine Frau war (s. Rein II, 156) Bertradis, 
Tochter Heinrichs von Isserstedt, und mit den Isserstedtern 
scheinen, wie schon oben ersichtlich, auch die Dietrichs von 
Berka in naher Beziehung gestanden zu habenx).

1) Hier hat Elle am Rande seines Manuskriptes folgende Blei- 
stiftnotiz gemacht: „Kónnte nicht mit ,unus dominorum de Bercka' 
eine besondere Person gemeint sein, so daB es nicht Apposition zu 
Ludwig von Meldingen ware, also einer der Herren von Berka, 
dereń Namen nicht genannt ist, vielleicht also einer von jenen beiden 
Dietrichs ?“ Es ist dies aber hbchst unwahrscheinlich, weil in diesem 
Falle mindestens der Anfangsbuchstabe des Namens, wie bfter vor- 
kommt, demnach Th., augegeben worden ware. Da dieser Ludwig 
von Meldingen, wie Rein behauptet, eine Frau aus dem wohlbe- 
kannten angesehenen und wahrscheinlich begiiterten Geschlechte der 
Isserstedter hatte, mit denen, wie Elle richtig erwahnt, Graf Diet
rich III. von Berka — und jedenfalls auch dessen Sóhne, was die 
Urkunde vom Jahre 1269 bestatigt — in naher Beziehung standen 
(s. die Urkunde vom 23. Juli 1249 und die Urkunde iiber das 
Landthing zu Mittelhausen vom 4. Juli 1250), so liegt die Annahme 
nicht fern, daB die Herren von Isserstedt dem verschuldeten Grafen 
Dietrich von Berka die Herrschaft abgekauft oder dali letztere ihnen 
dieselbe verpfandet haben.

Was nun die Mitbesitzerschaft an der Grafschaft Berka neben 
Ludwig von Mellingen betrifft, so diirfte sich auf Grund neuerer 
Urkunden auch hier einiges Licht bringen lassen. In einer Reihe 
von Erfurter Urkunden — B e y e r, Urkundenbuch der Stadt Erfurt —
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Graf Hermann von Mansfeld-Osterfeld, Besitzer Berkas 
im Jahre 1275 und 1279.

Im Dresdener Archiv existiert eine Urkunde aus dem 
Jahre 1275, die ich von dorther im Auszuge mitgeteilt er- 
halten habe, inhalts dereń Graf Hermann v. Berka dem 
Nonnenkloster in Grizlawe (Greislau im Kreis WeiBenfels, 
s. Lepsius’ Hochstift Naumburg, S. 77, 83, 162, 163) eine 
Hufe, gelegen in Ober-Grizlawe, mit dem dazu gehórigen 
Hofe (cum area attinente). welche Ludwig von Hurselgawe 
(Horselgau) von ihm in Lehn gehabt, aber ihm aufgelassen 
hat, zu ewigem Besitz eignet, weshalb Ritter Albert, ge- 
nannt Knut, auf dessen Bitten namentlich diese Schenkung 
gemacht ward, andere ihm gehorige Giiter in Curwet (Cor- 
betha) von letzterem zu Lehn nahm. Gegeben Osterfelt 
1275, 7. Id. Decbr. (7. Dezbr.). Zu diesem Urkundenaus- 
zuge ward mir von Dresden aus bemerkt: sub suo sigillo 
(unter seinem, des Grafen, Siegel), welches aber das Mans- 
feldische ist und die Umschrift tragt: S. COMITIS HER- 
MANNI DE MANNESVELT.

erscheinen stets zusammen: Beringerus et Ludewicus fratres de 
Meldingen, so in einer Urkunde vom 23. Juli 1266, und in einer 
anderen vom 20. Juni 1267, und aus einer weiteren vom 12. Juli 
1267 erhellt, daB Beringer von Mellingen der Schwiegersohn Bertolds 
von Isserstedt gewesen. Es steht unter den Biirgen: dominus quoque 
Bertoldus de Ischerstete, cujus filiam ego Beringerus de Meldingen 
duxisse dinoscor. Unmóglich ist es nicht, daB auch der andere 
Bruder Ludwig — unus dominorum de Berka — eine Isserstedter 
zur Frau gehabt, wie Rein angibt. Mit ziemlicher GewiBheit laBt 
sich nach den oben angefiihrten Urkunden annehmen, daB der Mit- 
besitzer Ludwigs in der Herrschąft von Berka sein Bruder Beringer 
gewesen ist.

In der Chronica Reinhardsbrunnensis in den Monum. Ger- 
maniae hist., T. XXX, 8. 603, heiBt es zum Jahre 1226: Cepit ergo 
pius lantgravius Ludewicus de castro suo Ischerstede provicisci versus 
Cremonam pp. In der Anmerkung sagt der Herausgeber Holder- 
Egger: Isserstedt a Jena occidentem et septentrionem versus sito. 
Danach wiirde also die Burg Isserstadt eine landgrafliche Feste ge
wesen sein, mit weicher die Isserstedter belehnt waren. Der Herausg.
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Nach Wolff, Pforta II, 8. 301 (vergl. auch mit 212) 
besaB ein Zweig der Grafen von Mansfeld die Herrschaft 
Osterfeld zwischen Naumburg und Zeitz und zugleich die 
Burggrafschaft in der den Thuringer Landgrafen gehórenden 
Neuenburg bei Freiburg a. U.1). Hermann von Mansfeld- 

1) Lepsius, Hochstift Naumburg, S. 98, bezweifelt mit Marker 
in dessen Geschichte der Burggrafen zu MeiBen die Abstammung 
dieser Grafen von Mansfeld von dem alteren Hause dieses Namens, 
es sei yielmehr, sagte er, zu vermuten, daB nach jenes Hauses Er- 
loschen ein Teil der mansfeldischen Guter durch weibliche Erbfolge 
und Heirat auf Graf Hermann iibergegangen und er in der Folgę 
den Titel „Graf zu Mansfeld" angenommen, was damals bei noch nicht 
feststehenden Familiennamen wohl mbglich gewesen sei. Der Vater 
Hermanns werde in einer Urkunde von 1218 Graf Meinher genannt, 
ohne nahere Bezeichnung seines Geschlechtes. „Zwei 8ohne des- 
selben“, sagt Lepsius weiter, Meinher und Hermann, stifteten zwei 
abgeteilte Geschlechtslinien. „Meinher, der zur Burggrafschaft MeiBen 
gelangt war, vererbte diese Wiirde auf seinen Sohn Meinher III. 
und dessen Nachkommen. Hermann verwaltete das Burggrafenamt 
auf der landgraflichen Feste Neuenburg bei Freiburg a. d. Unstrut, 
wovon er in den Urkunden Burggravius de novo castro genannt 
wird.“ Graf Hermann erscheint (nach Lepsius 8. 99) auch in einer 
Urkunde vom Jahre 1246, in der er dem von seiner Schwester 
Mechtildis, Griifin von Lobdeburg, Gemahlin des Grafen Conrad von 
Lobdeburg, gestifteten Kloster zu Butitz (Nonnenkloster zu Butitz 
bei WeiBenfels am rechten Ufer der Saale, 1218 gegriindet, der 
Herausg.) ein Gut zueignet, ferner in einer Urkunde von 1267, in 
welcher er demselben Kloster bei dem Eintritt zweier Tóchter in 
dasselbe 4 Hufen zu Lissen iiberlieB, wozu 7 Sóhne desselben: 
Meinher, Dompropst in Naumburg (nachmals Bischof daselbst 1272 
bis 1280), Burkhard, Hermann der altere, Heinrich der altere, Giinther, 
Dompropst zu Halberstadt und Kapitular zu Naumburg, Hermann 
der jiingere, ebendaselbst Domherr, und Heinrich der jiingere, sowie 
zwei Schwestern dieser ihre Einwilligung geben. In einer von Meinher 
noch ais Dompropst ausgestellten, also vor 1272 oder doch vor 1273 
fallenden Urkunde spricht er von seinem Vater Hermann, ais von 
dem ąuondam praefecto novi castri (weiland Burggraf zu Neuen
burg). Demnach ist 1272 oder 1273 Graf Hermann von Mansfeld 
und Osterfeld nicht mehr Burggraf zu Neuenburg gewesen, sondern 
Graf zu Berka. — (Hat er die Urkunde von 1246 ais junger Mann 
von etwa 22 Jahren ausgestellt, so wiirde er bei seinem 1304 erfolgten 
Tode des hohe Alter von 80 Jahren erreicht haben. Der Herausg.)
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Osterfeld nennt sich in der angeftihrten Urkunde ausdruck- 
lich Graf von Berka, war also Besitzer von Berka, und 
es kann um so weniger Zweifel obwalten, dafi unter diesem 
Berka unser Berka gemeint sei, ais wir in unserem Kloster- 
Kopialbuche noch eine bald naher anzufiihrende Urkunde 
aus dem Jahre 1280 haben, in welcher Elsa von Rabens- 
wald, Graf Friedricha von Rabenswald Gemahl, Tochter 
Hermanna von Mansfeld mit Einwilligung, aowohl ihres 
Vaters, ais ihres Gemahls dem Kloster zu Berka gewisse 
Giiter in Berka und Umgegend eignet. Diea alles stimmt 
aufa beate mit Wolffs urkundlich begriindeten Angaben 
(II, 212), nach welchen Elisabeth, die Gemahlin Graf Fried
richa von Rabenawald, die Tochter Hermanna dea Burg- 
grafen auf der Neuen-Burg und Grafen von Mansfeld war. 
Elsa (Elisabeth) hatte somit die Herrschaft Berka von ihrem 
Vater Hermann von Mansfeld-Osterfeld wahrscheinlich ais 
Heiratsgut uberkommen, denn Graf Hermann starb erat 
1304.

Das Dresdener Archiy enthalt noch ein zweites Diplom 
des Grafen Hermann von Berka vom 3. Marz 1279, in 
welchem derselbe dem Nonnenkloster in Grizlawe einen 
Hof, gelegen in Motalowe, eignet, den Propst Cunrad und 
und Abtissin Margarethe von einem Leibeigenen (servo), 
Deinhard mit Namen, fur 2 Mark erkauft, welcher ihn von 
Ritter Heinrich von Zweim und Ludwig von Hurselgawe 
gehabt. Die* Urkunde ist gegeben in Gozik (Goseck) 
5. Non. Mart. 1279, und das Siegel ist wieder das mans- 
feldsche.

Sonach kann an einem Besitze der Herrschaft Berka 
seitens Graf Hermann, der sich selbst in Urkunden, die 
Berka nicht betreffen, ausdriicklich nach Berka nennt, nicht 
gezweifelt werden. Unaufgeklart bleibt, wie er in den Be- 
sitz gekommen; am nachsten liegt wohl die Annahme durch 
Kauf, wenn auch vielleicht verwandtschaftliche Verhaltnisse 
mit dem Grafen Dietrich von Berka yorhanden gewesen 
sein kónnen.
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Grafin Elsa von Rabenswald, Besitzerin von Berka 
im Jahre 1280.

Die schon angezeigte Urkunde unseres Kopialbuches 
vom Jahre 1280, welche die Grafin Elsa von Rabenswald 
ais Besitzerin Berkas dokumentiert, lautet (jedenfalls in 
alter Ubersetzung des lateinischen Originals, das nicht 
mehr vorhanden ist) mit Weglassung des ganz und gar 
verstiimmelten Eingangs also: „Wir, Elsa, von Gottes Gnaden 
Grafin von Ravenswald, bekennen und bezeugen, offenbahr 
und begehren uf kundseyn allen, die diesen Brief werden 
sehen, dafi wir die Miihle zu Berka, gelegen bey dem Kirch- 
hofe, welche Miihle der Conyent der heiligen Kloster- 
frauen, die sie urn ihre Pfennige kaufft haben, in Besitz 
bekommen hat (so etwas muB man in liickenhafter Ur- 
kundenabschrift erganzen), die dann alle Jahre jahrlichen Zins 
giebt: Zehen Malter, und 4 . . . . (Schweine), Item 3 Hufen, 
Eine, die gelegen ist zu Sarborn und Zwo im Dorfe zu 
Schwartza (bei Blankenhain), welche Hufen Herr Marold, 
Ritter, genannt von Urbeche (Urbich), zu seiner und Frauen 
Hedwigs, seiner Ehelichen Gemahlin, seliger GedachtniB. 
Seelen Seligkeit dem Convent der heiligen Kloster-Frauen 
zu Berka beschieden, oder gegeben hat, mit Zweyen Hof- 
stedten, gelegen zu Berka, Item 4 Hufen, gelegen zu Nieder- 
Weydehausen1 2), die sie gekauft haben urn ihre Pfennige,

1) Saalborn bei Berka. Der Herausg.
2) Weydehausen ist nach Schumanns Landeskunde und dem 

Staatshandbuche eine Wiistung in der Flur Berka. Im Volksbe- 
wuBtsein hat sich auch nicht die mindeste Kunde von einer solchen 
Wiistung und von der Ortschaft, die einst an ihrer Stelle gestanden, 
erhalten, aber die alten Renten- und Steuerbiicher von Berka reden 
allerdings von Grundstiicken in Weydehausen, und auch das jetzige 
Kataster hat noch die Distriktsbezeichnung „in den Weydehausern" 
oder „in der Weydigsgemeinde". Die Nummern der im Kataster so 
bezeichneten Grundstiicke weisen uns in die Gegend nach Munchen 
— Tannroda — zu. Im 2. Berkaer Kopialbuche des Archiys zu 
Weimar S. 86 wird angefiihrt: „Apel Vitzthums Lehns-Revers an 
Mainz iiber einen Theil des Holzes Hart, das Dorf Neuendorff
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Item ein Theil des Waldes und eine Hofstedte, gelegen zu 
Berka, die sie gekauft haben von Gunthern von Truchtel- 
born (Trochtelborn), Item eine Hufe genannt Bernonis, und 
eine halbe Hufe gelegen zu Berka, die sie gekauft haben 
bei Friedrich genannt Goben — solche obgeriihrte Giither, 
dereń Eigenthum Uns zustehet, und derselben Giither Eigen- 
thum geben und verleyhen gegenwartiglich dem obge- 
nannten Convent des Klosters zu Berka mit Rechte des 
Eigenthums frey (zu) besitzen mit gutem Willen Unsers 
lieben Vaters Grafen Hermanns von Mansfeldt und unseres 
allerliebsten Ehegemahls Grafen Friedrich von Ravenswald, 
und auch Mechtildis Unserer Tochter u. s. w. Uf daB aber 
darum kein Zweifel oder Zweytracht hernach mbge uf- 
stehen, geben wir diesen Brief den obgenannten Kloster- 
frauen durch Befestigung des Siegels Unseres Allerliebsten 
Grafen Friedrichs von Ravenswald obgenannt befestet. Ge- 
schehen seynd diese Dinge im Jahre des Herrn 1280 
gegenwartig Bruder Otten von Pfeffelbige (Pfiffelbach), 
Herrn Gottfrieden, Probsten zu Berka, Herrn Johann Cap- 
pellan des Grafen zu Wiehe, und viel anderen Glaub- 
wtirdigen etc.“

Grafin Elsa ubertragt also gewisse Gtiter, dereń Eigen- 
tum, d. h. das lehnsherrliche Obereigentum, ihr zustand, und 
die das Kloster zu Berka von ihren bisherigen Inhabern

(Nauendorf b. Tonndorf), eine Muhle genannt Weydehausen, und das 
Dorf Saufeld 1440.“ Sonach scheint Weydehausen eine Muhle weiter 
oben nach Tonndorf zu und 1440 im Besitze der Herren von Tann- 
roda befindlich, und Nieder-Weydehausen ein Weiler weiter unter- 
warts, wohl nur aus wenig Hausern bestehend und zu Berka ge- 
hórig, gewesen zu sein. Der Name Weydehausen, Weydigshausen 
etc. ist nicht von Weide, Viehweide oder Weidicht (kleines Geholz), 
sondern von Waid, Wayd, jener FarbepfJanze, abzuleiten, die vor Ein- 
fiihrung des Indigo lediglich zum Blaufarben verwendet wurde. Wie 
stark der Anbau des Farberwaids war und wie schwunghaft der 
Handel damit betrieben wurde, zeigen noch die in unzahligen Orten 
Thiiringens sich vorfindenden groBen Miihlsteine, die noch uberall 
Waidsteine genannt werden.
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teils gekauft, teils geschenkt erhalten hatte, demselben 
Kloster zum freien Eigentum, sie entsagt also dem Kloster 
gegenuber aller Lehnsherrlichkeit tiber die fraglichen Giiter. 
Die Grafen von Rabenswald, die eine ansehnliche Graf
schaft in der Nahe von Wiehe, das dazu gehorte, besallen, 
waren eine Linie der alten Grafen von Kevernburg, von 
denen die Grafen von Schwarzburg abstammen. Wolff, 
Pforta II, 27 (Boehme, Urkundenbuch des Klosters Pforta, 
No. 110, S. 136, Urkunde vom 23. Nov. 1237, ausgestellt: 
in loco qui dicitur Asp“) bringt eine Urkunde bei ans 
dem Jahre 1237, in welcher Graf Albert von Rabens
wald und Wiehe seinen seligen Vater Graf Giinther von 
Keyernberch erwahnt. Albert, der die kurze Reihe 
der Grafen von Rabenswald eróffnet zu haben scheint und 
ofters der altere genannt wird, hatte drei Sohne: Albert 
der jiingere, Friedrich und Berthold. Der mittlere 
Friedrich ist eben der Gemahl der Elsa von Mansfeld- 
Osterfeld.

Wie in der Urkunde unseres Kopialbuches die Grafin 
Elsa noch bei Lebzeiten ihres Vaters und ihres Gemahls 
im Jahre 1280 ais Herrin von Berka erscheint, so begegnen 
wir wiederum noch bei ihren Lebzeiten ihrem Gemahl Fried
rich im Jahre 1307 ais einem, der von wegen der Graf
schaft in Berka Lehnsrechte austibt, also die Grafschaft 
Berka innehatte oder doch Mitbesitzer war. Im Schneider- 
schen Manuskript namlich steht folgende Notiz: „Graf Fried
rich von Rabinswalde muB die Grafschaft Berka zu Anfang 
des XIVten saec. inne gehabt haben. Ich ersehe solches 
ans einem merkwiirdigen Gunstbriefe desselben uber ein 
neugereutet Artland zu Troistadt, welches Frowin von 
Zimmern dem Kloster zu Ober-Weimar geeignet hat. In 
diesem Dokument, welches 1307 gegeben ist und sich in 
dem Copiali supra Vin. Fol. XXXVIII b u. LXXIV be- 
findet, stehen ausdriicklich die Worte: Quoddam novale 
situm in pago ville Dratstete, quod a nobis ratione Comicie 
in Bercka in feudo tenuit. (Frowin eignet mit Bestatigung 
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des Lehnsherrn ein eben erst ans Waldboden urbar ge- 
machtes Stuck Land, welches er „von uns von wegen der 
Grafschaft in Berka11, also von uns ais Grafen und Lehns
herrn von Berka in Lehn hatte.“) Aus diesem Urkunden- 
fragment ersehen wir erstlich, daC zur Herrschaft Berka 
damals auch Troistedt gehórte, worauf schon das oben an- 
gefiihrte Diplom Dietrichs III. vom Jahre 1250, den Ver- 
kauf des Waldes Stocke betreffend, hinwies, und zweitens, 
dafi Graf Friedrich von Rabenswalde sich auch ais Graf 
von Berka geriert, yielleicht ais Mitbesitzer oder Yormund 
seiner Frau Elsa, die 1306 noch gelebt hat und wahr- 
scheinlich 1307 gestorben ist. Friedrich von Rabenswald, 
der 1312, oder nach Wolff II, 501 erst 1313 gestorben 
ist, und Elsa hatten keine Sohne, sondern nur eine Tochter 
Mechtildis hinterlassen, die auch in der Urkunde. von 1280 
miterwahnt ist. Sie heiratete den Grafen Hermann IV. 
von Orlamiinde, dem auch Weimar zugehorte. Daher ist 
es begreiflich, dali wir von jetzt an Berka in den Handen 
der Grafen von Orlamunde-Weimar finden. Merkwiirdig 
scheint nur, daB wir schon aus dem Jahre 1305 ein Diplom 
Hermanns yon Orlamunde iiber Berkaer Giiter haben, wah- 
rend noch 1307 Graf Friedrich von Rabenswald, der 
Schwiegeryater Hermanns, ais Inhaber der comitia Berka 
erscheint. Wir mtissen folglich einen gemeinschaftlichen 
oder einen zwischen Schwiegereltern und Schwiegersohn 
geteilten Besitz annehmen, da wahrscheinlich ein Teil der 
Grafschaft Heiratsgut der Mechtildis war, wahrend die 
ganze Grafschaft wohl erst nach dem Tode der Eltern auf 
sie ubergegangen sein kann1).

1) Hier folgt im Elleschen Manuskript ein langerer Abschnitt: 
„AUgemeine deutsche und thiiringische Yerhaltnisse vom Ende des 
13. bis gegen die Mitte des 15. Jahrhunderts. Die Grafen von Orla
munde", den wir nur kurz beruhren kbnnen, selbst in Bezug auf 
Thiiringen. Statt dessen bringen wir naheres iiber die Orlamiinder
Grafenfamilie, die numnehr in den Besitz der Herrschaft Berka 
kommt. Der Herausg.
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Das 13. Jahrhundert ist die Zeit der Ausartung und 
des Verfalls des Rittertums. Durch Verschwendung und 
Verschenkungen an geistliche Stifter war der Besitz des 
freien Adels, der gerade in diesem Jahrhundert sich grbfiten- 
teils in die Ministerialitat begab und aus Freien zu Dienst- 
mannen wurde, sehr zusammengeschmolzen, wie wir ja an 
den Grafen Dietrich von Berka splbst gesehen haben.

Die Folgę der Verarmung des Adels, welcher das 
Emporbliihen der Stadte, wie Erfurt, Nordhausen, Miihl- 
hausen, im 13. Jahrhundert gegenubersteht, war Roheit und 
Raubsucht; es entstand ein Ritterproletariat, dessen ganze 
Existenz auf Raub beruhte. Zwar zerstórte Rudolf von 
Habsburg am Schlusse des Jahrhunderts in wenigen Monaten 
66 Raubburgen, dereń Inhaber vor den Toren Erfurts hin- 
gerichtet wurden, ohne doch das Ubel ausrotten zu kónnen. 
Auch in der Nahe Berkas und besonders bei Erfurt wurden 
eine Anzahl Raubburgen mit Hilfe der Erfurter zerstbrt, 
so die Hohe Warte bei Teichel — zwischen Blankenhain 
und Rudolstadt — und Gleisberg1) bei Jena. Fur Thuringen 
war das 13. und 14. Jahrhundert eine Zeit fortwahrender 
Kriege der Grofien untereinander meist in Verbindung mit 
den Stadten. Wir verweisen auf die langjahrigen Kampfe 
Landgraf Albrechts mit seinen Sohnen Friedrich und Diez- 
mann, die Kampfe Friedrichs mit den Grafen Thiiringens 
zu Anfang des 14. Jahrhunderts und besonders den ver- 
hangnisvollen sog. Grafenkrieg 1342—1345, des Landgrafen 
Friedrich II., des Ernsthaften mit den Grafen von Orla- 
miinde, welcher insofern auch unser Berka angeht, ais von 
etwa 1300—1367 die Grafen von Orlamiinde-Weimar Herren 
von Berka waren.

Uber die Orlamundische Familie entnehmen wir der 
Einleitung zum „roten Buche von Weimar11 von O. Franke 
das Folgende: Kurz vor Ausbruch des Grafenkrieges be- 
standen 2 Hauptlinien, 1) die zu Weimar und in Franken,

1) Ist Sagę, s. Bd. XX, S. 33.
XXIV. 19
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2) die zu Orlamiinde und auf dem frankischen Walde. Zur 
ersteren gehórten auBer Friedrich I. und Hermann VIII. 
dereń Bruder Otto VIII., Herr zu Lauenstein, Grafenthal, 
Magdala, Buchfart, Lichtentanne und Lichtenberg, und Jo - 
hann, Deutschordenskomtur in Weimar. Beide erlebten 
die Niederlage ihrer alteren Bruder nicht mehr. 0 ttos VIII. 
Sohn, Friedrich II., beteiligte sich am Grafenkriege nicht 
und behielt somit seine Besitzungen, von denen aber bei 
seinem schon 1367 erfolgten Tode ein Teil, darunter Mag
dala mit KOttendorf und Buchfart, an die zweite Linie fiel. 
Die Seitenlinie, welche zu Plessenburg, Rudolstadt etc. 
residiert hatte, starb mit Otto VII. 1340 aus.

Zur zweiten Hauptlinie gehbrte Heinrich IV., Herr 
zu Orlamiinde und Schauenforst. Er war es, der seine 
Grafschaft Orlamiinde um 1342 resp. 1344 wohl infolge von 
Uberschuldung an den Landgrafen Friedrich den Ernsthaften 
verkaufte und dadurch den Grafenkrieg mit veranlal!te bezw. 
ihn von neuem anfachte, dessen innerer Grund in der Eifer- 
sucht auf die gegenseitige Macht der Landgrafen und der 
machtigen Orlamiinder und Schwarzburger lag. Er selbst zog 
sich nach Erfurt ins Privatleben zuriick, nachdem er seinem 
altesten Sohne Heinrich V. die Herrschaft Schauenforst 
abgetreten, fur seinen jiingeren Friedrich V. vom Land
grafen die Belehnung mit Droysig erwirkt hatte. Heinrich V. 
nahm zwar am Grafenkriege ais Feind des Landgrafen teil, 
behielt jedoch, aus Riicksicht fur seinen Vater, sein Be- 
sitztum. Er starb 1358. Sein Sohn Otto X. begegnet uns 
im roten Buche, ais er, von Schulden belastet wie sein Vor- 
fahr, am 17. Januar 1393 Schauenforst, Magdala und Buch
fart dem Landgrafen aufgibt und von ihm in Lehen erhalt.

Die Grafen von Orlamunde-Weimar, Herren von Berka 
von etwa 1305 bis gegen 1367.

Schon aus dem Jahre 1305 haben wir, wie oben an- 
gegeben, eine Urkunde *), die uns den Grafen Hermann V.

1) Urkunde 4 des Nachtrages. Der Herausg.
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von Orlamiinde, den Gemahl Mechtildis von Rabenswald, 
ais Gebieter uber Berka erkennen lafit. Sie steht, wenn 
auch liickenhaft, in unserm Klosterkopialbuche S. 8 und ist 
in lateinischer Sprache abgefafit. Nach Schneider ist sie 
auch bei Heydenreich im Cod. diplom. Orlam. LXXXVI zu 
lesen. In ihr macht Hermann, von Gottes Gnaden Graf 
von Orlamiinde, es manniglich bekannt, dafi Johannes, ge- 
nannt Vlans ‘) von Crumesdorf eine Hufe mit 2 Hbfen, die 
Hufe 3 Malter gutes Getreide (Roggen) und Gerste wei- 
marisches Gemafi, die Hbfe 7 Schillinge und 4 Hubner 
zinsend, gelegen im Dorfe und der Biur Berka, dem Herrn 
Conrad, einem Priester, genannt von Erffort, verkauft hat, 
welcher sie seinerseits wieder dem Kloster und der Kirche 
zu Berka iiberlassen hat, mit der Bestimmung, dafi nach 
seinem Tode der Klosterkonvent seinen Jahrestag (Todes- 
tag) durch feierlichen Dienst, sowohl mit Yigilien ais mit 
Totenmessen glaubig begehen, wahrend seines Lebens aber 
den erwahnten Zins ihm kostenfrei nach Erfurt liefern sollte. 
Auf desfalls an ihn ergangene Bitte bestatige er (der Graf) 
ais Eigentumsherr dieser Giiter besagte Schenkung und 
eignet Hufe und Hbfe dem Kloster lehnfrei zu, wobei 
Zeugen: Herr Heinrich, Kapellan des Schlosses Berka, 
Hartmann von Scinstede (Schienstedt), Gottfried., genannt 
Mulich1 2), Ritter, Ludwig von Urpecbe (Urbich b. Erfurt), 
Conrad von Norę3), Conrad von Truchtelborn (Trbchtelborn 

1) Uber das Geschlecht der Ylans, Flanz, Flans s. die An- 
merkung 2, S. 116, 117, Teil I, zum Jahre 1250.

2) Die Familie Mulich erscheint in Orlamiinder Urkunden; das 
Geschlecht war reich begiitert, unter anderem in Buttstedt, Hardis- 
leben, Weimar. Im Jahre 1496 wird Heinrich M. im roten Buch 
von Weimar ais gestrenger Junker aufgefiihrt und ist in demselben 
Jahre Voigt auf der Leuchtenburg. Der Herausg.

3) Nohra bei Weimar. Die Familie gehbrte zu den Orlamiinder 
Ministerialen und kommt oft in Orlamiinder Urkunden vor, so 1301, 
1311, 1367, 1379 und 1393 ist Lutold von Norę Zeuge in der Ur
kunde, in welcher Graf Otto von Orlamiinde Schauenforst, Magdala 
und Buchfart dem Landgrafen von Thiiringen auflaBt. Das Ge
schlecht verschwindet im 15. Jahrhundert. Der Herausg.

19*
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b. Gotha) und mehrere andere Glaubwiirdige. Gegeben in 
Weimar im Jahre des Herrn 1305 an den Nonen des Mai 
(Datum Wimar Anno Domini Millesimo Trecentesimo ąuinto 
nonas Maij) [1305? — oder 1300 am 5. Tage vor den 
Nonen des Mai?].

Eine fernere Orlamtinder Urkunde x), Berka betreffend, 
ist aus dem Jahre 1348. Sie ist ebenfalls lateinisch ab- 
gefaBt und steht im Kopialbuche S. 11. Ihre Aussteller 
sind die Sohne des yorgenannten Grafen Hermann V., Fried
rich und Hermann. Sie lautet in deutscher Ubersetzung: 
Wir, Friedrich und Hermann, von Gottes Gnaden Grafen 
von Orlamiinde, Herren in Weimar, Gebriider, erkennen in 
dieser Schrift deutlich an, dali wir nach zuvor angestellter 
reiflicher Uberlegung um Gottes willen und zum Heile der 
Seele unserer Voreltern auf die Bitte Lutold yon Heytings- 
burg, unseres Getreuen, Wiesen mit Weidichten und einen 
anliegenden Hof, „W ert“ genannt, welcher nahe unter dem 
Schlofi Berka liegt, welche Giiter yorbesagter Lutold von 
Heytingsburg, welcher in Buchwerthe (Buchfart) wohnt, 
von uns in Lehen hatte, den frommen Klosterfrauen der 
Kirche der heiligen Maria in Berka geschenkt und geeignet 
haben, zur Errichtung einer Pfrfinde fur die Bruderstochter 
besagten Lutolds. Zeugen: Gervod und Albert, Gebriider 
von Weimar, Lutold von Leinfeld (Legefeld bei Weimar1 2) 
alle Ritter, Theoderich, genannt Schetin3) und Lutold von

1) Urkunde 5 des Nachtrags.
2) Das Geschlecht gehbrte ebenfalls zu den Orlamiinder Dienst- 

mannen und kommt namentlich in Urkunden des 14. Jahrhunderts 
haufig vor. Der yorgenannte Lutold (Ludwig II.) war nach Ausweis 
des roten Buches Burgmann in Weimar und befindet sich unter den 
Zeugen der schon erwahnten Urkunde vom 17. Januar 1393, in 
welcher Graf Otto von Orlamiinde, von Schulden bedriickt, dem 
Landgrafen von Thuringen Schauenforst, Magdala und Buchfart auf- 
lafit, aber auf Seite der landgraflichen Zeugen. Im Beginn des 
15. Jahrhunderts scheint das Geschlecht erloschen zu sein. Der 
Herausg.

3) In Halstorff (Holzdorf bei Weimar) saB eine dem niederen 
Adel angehórige Familie Schetin (Czetin, Zschetin), die sich meist
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Heytingsburg, welcher daselbst x) wohnt. Gegeben und ver- 
handelt im Jahre des Herrn M°CCC°XLVIir (1348) am 
Tage der seligen Martyrer Felix und Auctus.

von HaIBdorff (Holcztorff) nennt. Sie erscheinen oft in Orlamiinder 
Urkunden. Conrad Schetin erscheint 1349 ais Jenaer Burger, 1370 
ist die Familie auch in Weimar begiitert; 1356 wird Hanns von 
Halzdorff, gesessen zu Kóttendorf, erwahnt, zu Ende des 14. Jahr- 
hunderts sitzt die Familie in Ehringsdorf, und nach 1436 wird Diet
rich Schetin wieder mit Ehringsdorf belehnt. Bald darauf ist, wie 
Franke in seiner Ausgabe des roten Buches sagt, die Familie aus- 
gestorben. Der Herausg.

1) Es ist dieser Zusatz „daselbst (namlich in Heytingsburg) 
wohnt“ jedenfalls gemacht, um diesen Lutold von dem anderen 
Lutold zu unterscheiden, welcher in Buchfart seinen Sitz hat. „Die 
Herren von Heytingsburg11, sagt Elle in einer Anmerkung, „scheinen 
nicht sowohl im heutigen Dorfe Hetschburg, ais viehnehr in dem 
weiter unten nach Buchfart zu gelegenen Dorfe Nieder-Heytingsberg 
gesessen zu haben. Wir werden diesem jetzt verschwundenen Dorfe 
spater begegnen. Noch heute heiBt in den Katastern die Flurgegend 
um den Martinsberg Niederheitingsberg. Die Herren von Heytings- 
berg besafien auch Buchfart (jedenfalls ais Dienstmannen der Orla- 
miinder). Ihr Stammgut Heytingsburg haben sie spater verkauft, 
das Geschlecht aber hat bis ins 16. Jahrhundert bestanden. Ludwig 
und Otto von Heytingsburg erscheinen unter den Voigten von 
Tonndorf."

Anmerkung. Zu dem Ausdruck „Wert“ in der vorstehenden 
Urkunde bemerkt Elle: „Wert ist wohl eine Insel; Werth = viride, 
Grunes [?, nach Lexer vielmehr von wern, also „geschiitztes Land“]. 
Ist unter Werth (Werder) eine Insel zu verstehen, so ist vielleicht 
in unserer Urkunde die jetzige ilmumflossene Kirchwiese bei der 
Obermiihle in Hetschburg (die nicht allzuweit vom alten Schlosse 
gelegen ist) zu verstehen. DaB ein Werth wenigstens ein am 
Wasser liegendes Grundstiick bedeutet, scheinen 2 Heusdorfer No- 
tizen zu beweisen, bei Rein, Th. s. II, 243 u. 284. Die erste sagt: 
„Georg v. Quińgenberg (Amtmann zu Dornburg) erhalt vom Kloster 
Heusdorf durch dessen Propst Johann Friederici den „Werth11 
zwischen Hans Numberg und Facies Hayn an der Ylmen by dem 
Wickerstedter Stege ais LaBgut auf 12 Jahre gegen 8/4 Pfund Wachs 
jahrlich 1498.“ Die andere lautet: „Propst Johann Friederici kiindigt 
dem Hauptmann Jorg v. Quingenberg in RoBla den Werth an der 
Ilm und ebenso dem Hans Naumborg, der den Teil des Hauptmanns 
widerrechtlich abgehauen hatte (also Wiesenflache), sein LaBgut 1507.“
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Endlich haben wir noch eine deutsche (d. h. wohl 
schon vor alters ins Deutsche ubersetzte) Urkunde aus 
dei' Orlamiinder Zeit vom Jahre 1367. Sie lautet: „Wir 
Hermann von Orlamunde von gotis gnaden herre czu 
Wymar. Bekennen uffenlich an deseni briefe allen den die 
an sehen, horen adir lesen, das wir mit guotem bedachtem 
mute, durch got unde durch bete willen hern Lodewigis 
yon Blankinhayn, herrn daselbis unde alle(n) 
seinen erbin geeygint haben unde eygen an desem briefe, 
andirhalbe hufe landis czu eyme altere (Altar) czu Berka 
in deme clostere zu eyner ewigen messe, der da gewiehit 
ist in der ere des heiligen herren sancte Er as mus, sancte 
Sebastianus, sancte Martinus unde sancte Juli a n a. 
Denselbin altir hot gewedemit, der egnante (ehgenannte) 
her Lodewig von Blankinhayn, mit ratę unde willen siner 
erbin eweclichen da inne zu blieben zu troste unde zu 
selekeit siner eldirn sele, unde siner sele. Des yorgnanten 
czinsis eyn hufe unde eyn hoff ist geleyn zu Fortirn1) 
imfelde unde in dorff, die der besitczer sind Hermann 
Czierus unde Jacoff genant Helbeling, die da von 
geben ierlichis czinsis eyn maldir gersten uf sancte Micha- 
helistag. Ouch ist eyn halbe hufe geleyn zu B e r k a in 
den felden, der eyn besiczir istHeynrich Borgolt, der 
da vone ierlich czinsit eyn halb maldir korns unde eyn halb 
maldir gersten uf sancte Michahelistag. Ouch ist ein hof 
geleyn czu Berka in dem dorff, der gewest ist Sophie 
M e 1 e r n, der zu dem yorgnanten alter (Altar) gehoren sal 
unde da bi ewecliche bliebe czu eyner wanunge (Wohnung) 
des selbin caplans des yorgnanten altirs (Altars). Dor obir 
gebe wir deseń brief mit unsem Ingesegil befestnit. Des sint 
geczuge (Zeugen): her Heynrich Craennest pfherrer 
zu Meldingen, her Theoderich von Heytingisburg, 
rittere, Theoderich Schezil2), Lodewig von Vr- 

1) Wustung Fbrdern bei Óttern. Der Herausg.
2) Theodorich Scheczel war Vogt des Grafen Hermann VIII. 

von Orlamunde auf der Burg zu Weimar. Er kommt vom Jahre



Die alte Herrschaft (Grafschaft) Berka a. d. Hm. 283

bech, Walther von Norę, Heynrich von Vrbech (Ur- 
bich) unde ander guotir leute vil, die truve unnd warheit 
wurdig sin. Das ist geschen nach gotis geburte driczen 
hundirt iare unde in den seben unde sechczigisten iare an 
deme nesten suntage vor sancte Martinstage. 4- S. HER’ 
CÓITIS DE ORLAMVDE.“

Diese Urkunde, ausgestellt vom Grafen Hermann, der 
nach dem Tode seines Bruders Friedrich II. 1365 allein 
noch ubrig war, laBt uns erkennen, daB schon jetzt die 
Herren von Blankenhain Rechte auch iiber Berkaer Liegen- 
schaften hatten. Es tritt nicht ganz deutlich hervor, 
welcher Natur diese Rechte waren. Die Lehnsherrlichkeit 
behauptet noch der Graf von Orlamiinde-Weimar; ais fak- 
tische Besitzer und Inhaber der fraglichen Liegenschaften 
werden bestimmte Leute genannt. Entweder ist die Sache 
so zu yerstehen, daB die Blankenhainer diese jetzt von den 
bisherigen Inhabern gekauft haben, um sie dem Kloster zu 
schenken, wozu sie die Zustimmung des Grafen erbitten, 
oder man kann annehmen, daB Graf Hermann, der dem 
Tode und dem Ubergang seiner Herrschaft Weimar an die 
Landgrafen entgegensah, schon jetzt seine Herrschaft Berka, 
die zu den urspriinglichen Orlamiinder Besitzungen nicht 
gehórte, den Herren von Blankenhain zugesichert hatte, 
welche sie denn auch, wie wir gleich sehen werden, 
bald darauf selbstandig besitzen, jetzt aber noch Graf 
Hermanns Genehmigung zu ihrer Schenkung erbitten muBten. 
Man bemerke schon hier das Verdienst der Blankenhainer 
um das Berkaer Kloster; jetzt stiften sie einen Altar 
mit zugehoriger Kaplanei, 12 Jahre spater noch einen 
zweiten.

1367—1372 in zahlreichen Orlamiinder Urkunden vor, verschwindet 
aber dann, wahrscheinlich weil er nach dem Tode seines Herrn von 
Orlamiinde seine Stellung aufgegeben hat und nicht in den Dienst 
des Landgrafen getreten ist. Begiitert war er nach dem roten Buche 
in Ulrichshalben. Der Herausg.
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Die Herren von Blankenhain, Besitzer von Berka 
von gegen 1370 bis 1418.

Graf Hermann VIII. von Orlamunde, nach seines Bruders 
Friedrich Tode der letzte selbstandige Herr von Weimar, 
starb 1372 mit Hinterlassung zweier Tbchter. Aber schon 
aus dem Jahre 1370 haben wir ein Diplom, in welchem 
Ludwig, Herr von Blankenhain, ais unabhangiger Lehnsherr 
von Berkaer Grundbesitzungen erscheint. So muB schon 
in seinen letzten Lebensjahren Graf Hermann von Orla
munde Berka den Blankenhainern iiberlassen haben. Wahr- 
scheinlich hat er es ihnen verkauft, denn yerwandtschaft- 
liche Beziehungen werden nirgends angedeutet. Weshalb 
Landgraf Friedrich der Ernsthafte in dem Yertrage von 
1345 tiber Abtretung der Grafschaft Orlamunde sich nicht 
auch die Herrschaft Berka hat yerschreiben lassen, davon 
wissen wir nichts1). Berka ging eben nach dem Fali des 
Orlamunde-Weimarischen Hauses tiber in Blankenhainer 
Besitz.

1) Berka war kein urspriinglich Orlamiinder Besitz, sondern 
Heiratsgut der Grafin Elsę von Rabenswald. Der Herausg.

2) Anmerkung des Verfassers: Auskunft iiber die Herren 
von Blankenhain finden wir bei Sagittarius, Die Grafschaft Gleichen, 
1732, und bei Ackermann, Historische Nachrichten von Blankenhain, 
1828. Ackermann laBt erst den Grafen Heinrich von Gleichen, der 
die letzte Blankenhainerin geheiratet, nicht lange vor 1416 die Herr
schaft Berka erwerben. Das Obige zeigt aber, daB schon die alten 
Blankenhainer Berka besessen, und spater werden wir sehen, daB 
die Gleichen in Blankenhain nie wirkliche Besitzer von Berka ge
wesen Bind, sondern nur etwa von 1487 an lehnsherrliche Rechte 
iiber dasselbe gehabt haben, die sie erst von den Grafen von Beich- 
lingen iiberkamen.

Die Herren von Blankenhain, dereń Mannesstamm im 
Jahre 1416 ausstirbt, waren ein altes Dynastengeschlecht, 
dessen Ursprung in die dunkle Vorzeit hineinreicht2). Nach 
Riixners altem, aber ganz unzuyerlassigem Turnierbuche soli 
schon im Jahre 968 n. Chr. ein Graf Siegmund von Blanken
hain mit bei dem beriihmten Turnier gewesen sein, welches 
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Graf Ridag (Ridagg) in Merseburg gehalten hat. Im Jahre 
1155 kommt in einer Urkunde ein Poppo von Blankenhain 
ais Zeuge vor. Eine spatere von 1259 nennt einen Beringer 
von Blankenhain1) und seinen Sohn Ludwig. Im 14. Jahr- 
hundert kommen die Herren von Blankenhain in Urkunden 
ófter vor, namentłich auch in Berka betreffenden, wie die 
Urkunde von 1365 beweist 2).

1) Beringer von Blankenhain kommt 1230 vor, und 1250 ist 
derselbe und sein Sohn Ludwig in einer Schwarzburger Urkunde 
Zeuge. Ausfiihrliches iiber die Familie ist im roten Buche von 
O. Franke S. 106—109 zu finden. Der Herausg.

2) In dem Elleschen Manuskript befindet sich eine umstand- 
liche Auslassung iiber Angaben von Sagittarius, Ackermann und 
Adr. Beier iiber die Herren von Blankenhain und Gleichen, die der 
Verfasser selbst ais unzuverlassig bezeichnet und die wir deshalb 
weggelassen haben und auf die Angaben von O. Franke im roten 
Buche rerweisen. Statt dessen lassen wir nachstehend eine Urkunde 
und ein Regest, Berka betreffend, folgen. Der Herausg.

Eine abschriftliche Urkunde im Weimar. Staatsarchiv vom 
1. Oktober 1351 besagt: „Wir Friederich etc. etc. (Landgraf Fr. der 
Ernsthafte) bekennen etc., daz dy edeln Fryderich und Hermann, 
gebrudere, grafen von Orlamunde und herren czu Wymar, vor 
uns gewest sint und bekant babin offinlichin, daz sie mit vorbe- 
dechtigkeit nach irer frunde vnd getruwen mannę ratę verkaufft 
und gegebin habin recht und redelich den gestrengen Heinrich 
unde Ludewigen, gebrudere, herren czu Blankenhayn, und iren 
erben die gnante giiter: Heinrich Jan’s gut mit alle dem dasz darczu 
ghehbrt und alle leengut ym dorffe und ym velte des dorffes Berka 
gelegin mit alle dem daz sy da haben mit allin rechtin lehin und 
erin vreyheit vnd nutzin, ais dyselbe von Orlamunde dy yz bizher 
besezsin und gehabt habin ynne tzu halden und czu besizen ewig- 
lichen, um (um) hundert marg lotiges silbers dy dy vorgnanten von 
Blankenhayn den egenannten von Orlamunde genzlich habin vor- 
gulden. Uff die vorbeschribene gut alle und enziln habin dyselben 
von Orlamunde vortzigin sich einfeldiclich vnd luterlich (ehrlich und 
lauter, rein) und habin dy gelegin (in Lehn gegeben) den egenanten 
von Blankenhayn czu rechten leen an (ohne) arglist, und habin uns 
gebetin ynneclichen daz wir unB gunst vnde willin zcu disen vor- 
geschriben kauffe und dingen tun gebin wollin; daz habin wir an- 
geseen ire bete (Bitte) und auch anneme (angenehme) dyuste, dy sy 
uns unde unfie herschafft bizher getan habin unde noch tun mogin
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In nahere Beziehung zu Berka treten die Herren von 
Blankenhain, die sich schon 1365, wie wir sahen, um das 
Kloster verdient machen, erst vom Jahre 1370 an, wie die 
nachstehende Urkunde im Berkaer Kopialbuche zeigt: „Im 
Namen des Herrn, Amen. Wir Ludwig von Blankenhayn, 
Herr daselbst, und alle unsere Erben bekennen bffentlich 
in diesem Briefe allen denen, die ihn sehen, hbren oder 
lesen, daB wir durch Gott und durch Bitte willen Herrn 
Carols von Goynitz, Yicarius1) zu Tannroda haben geeignet 
und eignen diesen Zins, der hernach geschrieben stehet, 
der gewesen ist Herrn Ludwigs von Urbech und den (er) 
verkauft hat um 24 Pfund Erfurtische Pfennige mit Rathe 
und gutem Willen aller seiner Erben dem vorgenannten 
Herrn Carol, der (nun wieder seinerseits) diesen Zins und. 
dies Gut giebt und gegeben hat der heiligen (Maria) zu

unde habin von unsir unde unsir brudir (Balthasar u. Wilhelm) wegen 
unfle gutin willin unde gunst zcu disen selbin kouffe und czu allin 
disin vorbeschribin reden (Verabredungen) getan und gegebin, tun 
und gebin wirdiclich an diesin briven und wollin dy stete und ganz 
haldin an (ohne) allirleye arglist und geuerde; und dez czu mehr 
sicherheit haben wir pp. pp. Dat. anno domini Lj (1351) In die 
Remigii."

Das Regest vom 7. Dezember 1366 lautet: Johannis von Ur
bech Pfarrer, Elyzabeth seine Mutter, Conrad sein Bruder bekennen, 
daB sie mit Rathe ihrer Freunde, Ludwigs von Urbech ihres Vet- 
tem, und Walthers von Norę ihres Oheims von den Giitern, welche 
sie von den Herren von Blankenhain haben, 2 Pfund Pfennige Zinsen 
an die Sammnung zu Berka zur Verbesserung der Pfriinden um 
20 Pfund Pfennige yerkauft haben. Der Wiederkauf solle gestattet 
sein. Es siegeln: Ludewig von Blankenhayn, Ludewig u. Johannes 
Urbech und Walter von Norę. Datum driczenhundirt iar in deme 
sechse vnde sechczigsten an deme nestin mantage noch sente Nico- 
laus tage. Zeugen: der Probst fvon Berka] Johannis von Madela, 
Ludewig von Urbech, Pfarrer zu Blankenhayn, Ludewig, Kapłan des 
Probstes. (Orig. Perg. mit 4 anhangenden Siegeln.)

1) Nach dem registrum subsidii von 1506 hatte Tannroda 
aufler dem Plebanus, dem eigentlichen Geistlichen, noch 3Vikarien. 
In Tannroda heiBt heute noch ein Weg, der hinauf zur Kirche 
fiihrt, die Yikarei.
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Berka in das Kloster und in Ewiglichen zu bleiben, zu 
Troste und zur Seligkeit seiner Seele und aller seiner Eltern 
und aller seiner Freunde (Anverwandten) etc. Des Zinses 
giebt Gottschalk zu Sarborn (Saalborn) 12 Schillinge Pfennige 
und 2 Hubner zu S. Michaelis Tage von einer Wiese, die 
da ist gelegen gegen Sarborn. Claus Becker zu Berka giebt 
6 Schillinge Pfennige und zwey Hubner zu S. Michaelis 
Tage von dem Garten bei der Miihlen1) an dem Wasser. 
Johannes Kolbuch und seine Frau geben 4 Schillinge 
Pfennige zu S. Michaelis Tage und 4 Hubner zu Fastnacht 
von dem Hofe, der WeinerB gewesen ist. Johannes Zehen- 
pfund giebt Einen Scheffel Gerste zu S. Michaelis Tage 
von Einem Acker, gelegen in dem Erfurtischen Tbale. Auch 
ist gelegen zu Berka Ein Hof bei dem Ziegelofen, der 
Gtintber Miillers war. Davon giebt man 6 Schilling Pfennige 
und 4 Hiihner zu S. Michaelis Tage. Heinrich .... giebt 
6 Schillinge Pfennige zu Michaelis von einer Wiesen, ge
legen zu Fronefeld (?). Diese vorgeschriebenen Zinsen soli 
einnehmen eine Eptischen (Abtissin), eine Priorin und eine 
Kiisterin und eine Kelnerin des ehegenannten Klosters zu 
Berka und sollen die (so) theilen: Einem Probiste zween 
Schillinge, seinem Capellan Einen Schilling, jeglichem Vicario 
Einen Schilling, des Probstes Schreiber 6 Pfennige, dem 
Kirchner 6 Pfennige, auch der Eptischen Einen Schilling, 
der Priorin Einen Schilling und der Kiisterin Einen Schilling, 
und der Kelnerin auch Einen Schilling. Damit sollen die 
vier Frauen abtreten und was da iibrig ist des vorgenannten 
Geldes, das soli man teilen unter die (Klosterfrauen) jeg- 
licher Frauen ihr Teil in ihre Hand, was ihr gebilbren mag 
etc. etc. Des sind Gezeugen: Herr Johannes von Madela, 
Probst zu Berka, Herr Johann von Urbech, Priester, Herr 
Dietterich von Heydingsburg, Ritter, Wetigo von Goynitz, 
Hentze von Urbech, Heintze von Thalheim, und andere gute 
Leute genug. Zu einem Bekanntniifie dieser vorgeschrie- 

1) Die Obermuhle. Der Herausg.
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benen Rede habe ich, Ludewig, Herr zu Blankenhayn mein 
Insiegel an diesen Brief gehangen. Datum Anno Domini 
Tausent dreyhundert und im Siebentzigsten Jahre, in die 
Annunciationis beatae Mariae Virginis (25. Marz 1370)“ x).

Offenbar erscheint in diesem Briefe, auf welchen wir 
spater bei dem Beriehte uber das Kloster Berka zuriick- 
kommen werden, Ludwig, Herr zu Blankenhain, ais selb- 
standiger Gebieter von Berka. 6 Jahre spater treten die 
Gebriider Ludwig und Heinrich von Blankenhain — wir 
wissen nicht mit Bestimmtheit, ob es die Sbhne des vorigen 
Ludwig sind oder ob es derselbe Ludwig und sein Bruder 
ist (wahrscheinlicher wohl die Sdhne) — in einer Urkunde 
unseres Kopialbuches auf, die, etwas abgekurzt, so lautet: 
„Wir Ludewig und Heinrich Gebriider und Herren zu 
Blankenhain, bekennen offentlich in diesem Briefe allen 
denen, die ihn sehen oder hbren lesen, daB Berwig von 
Saufeld, Herr Heinrich sein Sohn, ein Priester, und Peter 
sein Sohn und alle seine Erben verkauft haben ewiglich 
den Ehrbaren Jungfrauen Richzen von Buttelstedt und 
Jungfrau Katheryn Borgravyn zu Berka, Eine Hufe Landes 
und einen Hof, der gelegen ist in dem Dorfe zu wenigen 
Lohma (Kleinlohma) und in dem Felde, dasselbe mit allem 1 *

1) Aus dieser Urkunde ist der Verfall und Ruckgang der 
klósterlichen Strenge und Einfachheit im Cistercienserorden in der 
damaligen Zeit zu erkennen. Kein Cistercienser durfte Eigentum 
besitzen („Alles sei allen gemein“). „Der Mónch oder Laienbruder, 
der auf frischer Tat auf einem Diebstahl oder uber dem Besitz 
von Eigentum'1 — was das Gleiche war, da jedes personliche 
Eigentum ein Diebstahl am Gemeingut war — „betroffen wird, soli 
mindestens 1 Jahr lang oder, wenn es dem Abte gut scheint, noch 
liinger dariiber hinaus von allen der letzte sein" etc. „Eigentum 
besitzen war eins der schwersten Verbrechen, die ein Cistercienser 
begehen konnte11, sagt Dr. Johannes Jager, Klosterleben im Mittel- 
alter, und fiigt hinzu: „Aufriihrer, Brandstifter, Diebe, Besitzer von 
Eigentum" — so sagt ein Ordensstatut von 1183 — „sollen jedes 
Jahr am Palmsonntage exkommuniziert werden." 200 Jahre spater
erhalten, wie die obige Urkunde von 1370 zeigt, samtliche Kloster- 
glieder Eigentum! Der Herausg.
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Recht, Wiirdigkeit, ais seine Eltern und er gehabt hat, da 
sie Gerichte haben dariiber gehabt, iiber Hals und iiber 
Hand, um 18 Pfund Pfennige genger und geber (Miinze), 
die sie ihm niitzlich bezahlt haben. Dieselben Giiter besitzet 
Hannes Sopphien und seine Erben. Von denselben Gutern 
geben (sie) jahrlich auf S. Michaelis Tag 24 Schillinge 
Pfennige, drey Hiihner, Ein Malter Kasę und 2 Fastnachts- 
hiihner ewiges Zinses. Ware auch, daB dieselben Jung- 
frauen verschieden, deB Gott Gewalt habe, so sollen die
selben Giiter und Zinsen gefallen an das Kloster zu Berka 
ewiglich, also beschedentlich (mit dem Bescheid), daB vier 
Schillinge Pfennige und die 6 Hiihner und das Malter Kasę 
soli der Ehrbaren Jungfrauen Ehrengardenburg, Kloster- 
frauen zu Bercka zu ihrem Liebe (wahrend ihres Lebens) 
yerabreicht werden. Nach ihrem Leben (Ableben) soli der 
Zins wieder gefallen an das Kloster zu Berka. Auch tun 
die obgenannten Jungfrauen Giinther Berwigen und seinen 
Erben (die Zusicherung): ware, daB sie (Giinther Berwig 
etc.) móchten wiederkaufen die Giiter vor S. Walpurgis 
Tag, der da nachst kommt, iiber ein Jahr, so soli die ob
genannten Jungfrauen in (ihnen) ihre Giiter wieder zu Ibsen 
geben um achtzehn Pfund Pfennige genger und geber 
(Miinze). Auch ist geredt (verabredet) und gelobt, daB 
niemand den Wiederkauf soli tun inderzeit (auBer der Zeit) 
ais hiervor geschrieben stehet, (weder) durch Ereundschaft 
noch durch mehr Geldes, wenn sie selber beziehen (?) und 
kaufen. Wann dann sie die Giiter nicht wiederkaufen in 
der (bestimmten) Zeit ais hiervor geschrieben stehet, so 
sollen die Giiter ewiglich folgen den Jungfrauen und dem 
Kloster zu Bercka. Da sollen die obgenannten Berwig, 
Herr Heinrich und Peter seine Sbhne und seine Erben 
ewiglichen nimmer keine Eorderung noch Anspruch mehr 
gehaben und yerziehen (entsagen), sich derer ewiglich von 
Uns. Auch geloben sie der Giiter Gewehr (Gewahr) zu 
sein ewiglich, er und alle seine Erben. Aller dieser vor- 
geschriebenen Rede (Yerabredungen) seyn Gezeugen: die



290 Die alte Herrschaft (Grafschaft) Berka a. d. Ihn.

Erbaren Leute Herr Heinrich Forster, Probst zu Bercka, 
der gestrenge Ritter Herr Dietrich von Heytingsburg, Herr 
Dietrich von HolBdorf (Holzdorf) Ritter, Ludewig von Ur- 
bech, Walter von Norę und andere gute Leute viel. DaB 
alle diese vorgeschriebene Rede stet und ganz und un- 
verriickt bleibe, des haben wir vorgenannte Herr Ludwig 
und Heinrich mein Bruder, Herr zu Blankenhain, und 
Berwig Unser Insiegel gehanget an diesen Brief, der ge- 
geben ist nach Christi Geburt dreyzehenhundert Jahr, in 
dem SechB und Siebentzigsten Jahre an der Mittwochen 
nach der Dreyfaltigkeit Unseres Herrn1).

Diese Urkunde dokumentiert die Blankenhainer zwar 
nicht direkt ais Herren von Berka, da sie ein Besitztum 
in Kleinlohma bespricht, das Gunther Berwig von Saufeld 
wahrscheinlich von der Herrschaft Blankenhain zu Lehn 
trug, wie denn auch spater Lohma noch Blankenhainisch 
war, aber sie zeugt immerhin von dem Interesse jener 
Dynasten am Kloster zu Berka, das ja jetzt i h r Kloster 
war. Ubrigens spricht es die Urkunde mit keinem Worte 
aus, daB sie die Lehnsherrlichkeit uber jenen Hof besessen 
und sich dereń zu Gunsten des Klosters begeben hatten, 
wie es sonst gewohnlich geschieht, oder daB sie auch nur 
den Verkauf genehmigen und bestatigen, sie bezeugen 
nur das Geschehene, und hierzu konnten sie auch beige- 
zogen werden ais Schirmherren des Klosters, dem das frag- 
liche Gut zufallen sollte. Ubrigens gehbrte noch in spaterer 
Zeit dem aus dem Kloster erwachsenen fiirstlichen Amte 
ein Hof in Lohma zu.

Entschiedener laBt folgende Urkunde aus dem Jahre 
1379 das Herrenrecht der Blankenhainer uber Berka, sowie 
ihr Interesse fur das Kloster daselbst hervortreten:

„Wir Ludwig und Heinrich, Gebriider, Herren zu Blan- 
kenhayn, mit allen unsren Erben bekennen offentlich in 
diesem gegenwartigen Briefe vor allen guten Leuten, ais 
oft es Noth geschehe, daB wir von rechter Willkiihr und 

1) 11. Juni 1376. Der Herausg.
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mit Wissen unserer getreuen Mannen einen Hof, der da 
gelegen ist zu Berka bey der Ilme uf der Altenburg x) — 
(der alten Burg) — und ist gewesen Giinther HauBmanns 
und seinen Erben, die sich des Hofes vor Uns vorziehen 
(verzichtet) haben, ais recht ist (HauBmann hat also in aller 
Form Rechtens seinen Hof in die Hande des Obereigen- 
tumers, Lehnsherrn, zuriickgegeben, ihn „aufgelassen“, wie 
sonst der ubliche Ausdruck ist); den benannten Hof eignen 
und freyen wir mit allen unsern Rechten des (die) wir 
daran haben zu einem Altar, der da liegt in Unserem Gottes 
HauB des Klosters Berka und gewidmet ist in der Ehre 
der Zehntausend Ritter und in Ehre der heiligen Jung- 
frauen S. Catharinen. Diesen Hof haben wir zu genanntem 
Altar geeignet und befreyet, sonderlich durch Gott und 
Unserer Frauen — (Jungfrau Maria) — Ehre, zu Troste 
und zur Seligkeit aller Unserer Yoraltern Seele, auch Un
serer eigenen Seele und aller Unserer Nachkommlinge 
Seelen mit aller Glaubigen Seelen. Diese Freyheit tun wir 
beim Herrn uns Erben ewiglichen an (ohne) allerley (jed- 
wede) Anspracht — (verdorbene Stelle, die wohl den Sinn 
haben soli, daB der Urkundenaussteller und seine Erben 
auf alle Ansprtiche an dem Hofe verzichten) — also daB 
(weder) wir noch die Unsern an dem Hofe nichts behalten, 
weder Zins noch Frohne, noch Bethe noch Pfandung noch 
einigerlei Dienste, noch rechte Dinge, dereń Wir oder 
die Unsern an andern Unserer Hbfen zu Berka haben, 
sondern was den Hof antreffe, das soli der Yicarius Ern 
(Herr) Heinrich Forster1 2), alle seine Nachkommlinge (im

1) Die alte Burg, im Gegensatz zu der damaligen (neueren), 
lag also an der Hm und zwar, wie wir bei dem Abschnitt iiber das 
SchloB sehen werden, ohnweit der alten Kirche von 1119; sie war 
eine sog. Wasserburg. Der Herausg.

2) Merkwiirdigerweise tritt Heinrich Forster hier ais Yicarius 
auf, wahrend er doch schon in dem vorigen Diplom von 1376 ais 
Propst zu Berka aufgefiihrt wird. Yielleicht hatte er ais Propst 
auch zugleich die Bedienung jenes neu gegriindeten oder doch neu 
dotierten Altars ubernommen.



292 Die alte Herrschaft (Grafschaft) Berka a. d. Ilm.

Amte, Nachfolger), denen der Altar geliehen wird, machtig 
seyn, da soli ihn niemand ansprechen, und ob ihm jemand 
seine Freyheit des Hofs breche, da sollen wir ihm darzu 
behulflich seyn, daB ihm das ohne Vorzug (ohne Verzug, 
sofort) gewerde. Des seynd Gezeugen die Erbaren und die 
Gestrengen Leute Heinrich von Urbech, Walter von Norę 
der (eltere ?) und Conrad von Urbech, Hannfi von Elleben 
der jiingere. Dali alle Sachen, Stiicke und Artikel dieses 
Briefs stet und ganz gehalten werden, haben wir Ludwig 
und Heinrich Herren zu Blankenhain mit Unseren Erben 
Unser Siegel wissentlich gehangen an diesen offenen Brief. 
Gegeben nach Christi Geburt dreyzehenhundert Jahr in dem 
Neun und Siebentzigsten Jahre an dem Tage unseres Herrn 
Jesu Christi, den man nennet Epiphania.

So haben die Herren von Blankenhain um die Dotie- 
rung der kirchlichen Anstalten Berkas sich verdient ge- 
macht; 2 Altare und die Vikare zu denselben haben sie 
bestellt, wovon spater bei Besprechung des Klosters Berka 
noch zu reden sein wird.

Eine weitere Urkunde, von den Herren von Blanken
hain ausgestellt, finden wir in unserem Kopialbuche nicht. 
Doch sind diese Herren bis zu ihrem Aussterben, welches 
Sagittarius in das Jahr 1416 setzt, im Besitz der Herrschaft 
Berka geblieben. Nach Sagittarius waren, wie bereits oben 
erwahnt, die letzten Blankenhain er zwei Briider, Heinrich 
und Ludwig, von denen der zweite 1416, der erste kurz 
zuvor starb. Der Stellung der Namen bei Sagittarius zu- 
folge ware Heinrich der altere, Ludwig der jiingere ge- 
wesen. Unsere letzte Urkunde von 1379 fuhrt Ludwig und 
Heinrich auf, won ach Ludwig der altere ware. Hat Sagit
tarius recht, so sind sein Heinrich und Ludwig nicht 
identisch mit unseren letzturkundlichen Ludwig und Hein
rich, was der Zeit nach recht gut der Fali sein kónnte. 
Fur die Nichtidentitat spricht auch der Umstand, daB in 
unsererUrkunde von 1379 Ludwig und Heinrich von Erben 
sprechen, die der Heinrich und Ludwig des Sagittar nicht



Die alte Herrschaft (Grafschaft) Berka a. d. Ilm. 293

hatten, da sie kinderlos starben. Diese letzten Heinrich 
und Ludwig mufiten sómit unbedingt die Sohne eines der 
beiden Ludwig oder Heinrich gewesen sein 1). Wir werden 
nun gleich eine wichtige Urkunde mitteilen, die einen 
Herrn Heinrich von Blankenhain ais letzten Blanken- 
hainer, der Berka besessen und von dem die letztgenannte 
Herrschaft an die Grafen von Beichlingen gekommen, er- 
schauen lafit, womit gewisse Angaben unseres Kopialbuches 
aus etwas spaterer Zeit wohl ubereinstimmen, in denen 
Graf Friedrich von Beichlingen darauf zuruckweist, 
dafi die Herrschaft Berka von Herrn Heinrich von 
Blankenhain, seinem lieben Schwager, auf ihn 
gekommen. Diese Notizen erregen gegriindetes Bedenken 
gegen Sagittarius’ Behauptung, dafi der seinen Bruder 
Heinrich um etwas iiberlebende Ludwig der letzte Blan- 
kenhainer gewesen sei. Indes ist eine Yereinigung dieser 
Diskrepanz nicht ganz unmóglich. Ludwig kbnnte sich 
schon vorher aller P^echte auf Berka begeben und Heinrich 
ais der alleinige Besitzer letzterer Herrschaft dagestanden 
haben 2).

1) Es scheint, wie Franke im roten Buche angibt, in dem Ge- 
schlechte der Blankenhainer ublich gewesen zu sein, dem altesten 
Sohne den Namen des Oheims, dem zweiten den Namen des Vaters 
zu geben. Der Herausg.

2) „Seltsamerweise11, sagt O. Franke im roten Buche S. 109, 
„liegt Ludwig von Blankenhain nicht, wie man erwarten sollte, im 
Kloster Berka, sondern im Chorherrenstift Ettersburg begraben 
(Rein). Berka aber mag wohl die irdische Hulle Heinrichs, des 
letzten seines Stammes, aufgenommen haben.“ Vielleicht hat sich 
Ludwig in seinen letzten Jahren nach Ettersburg zuriickgezogen 
und mag, wie Elle mutmaBt, seine Rechte auf Berka seinem Bruder 
Heinrich iiberlassen haben. Der Herausg.

Anwartschaft Graf Friedricha von Beichlingen auf die 
Herrschaft Berka 1414.

In Johann Gottlieb Horns Lebens- und Heldengeschichte 
Friedricha des Streitbaren (Leipzig 1733, 4°), S. 806 steht 
folgendes Dokument abgedruckt:

XXIV. 20
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Wir Friedrich, Wilhelm und Friedrich — 
(die Landgrafen) — bekennen, daz wir durch getruwer, 
flissiger vnd annehmer Dienste willen, die vns der Edele, 
Her Friedrich Grave vnd Herr zu Bichelingen, vnser libir 
getruwer offte getan hat, tegelichen tut vnd noch in kunf- 
tigen zeyten tun sal vnd mag, demselbin Graven Fried- 
richen vnd sinen rechten libeslehnserben den Anefall an 
den Slosse vnd StadT) Bergka vnd an allen Iren zuge- 
horungen, die der Edele Er (Herr) Heinrich von Blanken- 
bayn iczund von vns zcu lehen had vnd besiczzet, gelehin 
(in Lehn gegeben) haben also: were (whre es) daz der 
gnante Er Heinrich von Blankenhayn von todes wegin abe- 
ginge vnd rechte libes lehinserbin binder ym nicht liesse, 
daz dann (danach) Bergka, HueB (Haus, SchloB) vnd Stad 
mit solchen gerichten, rechten, dorffern, Holczern, eren, 
wirdden, nuczzen vnd allen vnd jeglichen Iren zugehorungen, 
nichtis vBgenommen, ais die der vorgeschriben Er Heinrich 
von Blankenhayn biBher von vns zcu lehn besessin vnd 
gehabt hat, an den gnanten Graven Friederich von Biche
lingen vnd an sine rechte libeslehnserbin lediglichen komen 
vnd gefallen sollen, vnd lihen auch den yorgnanten Graven 
Friedriche vnd sinen rechten libeslehnserbin den Anefall 
an den yorgnanten Slosse vnd Stad Bergka vnd an allin 
Iren obingeschriben czugehorungen, czu haben zcu gebruchen 
vnd daz daran zcu warten in aller masse, alz obin ge- 
schribin stet gnediglichen mit dissen brieffe, an den wir 
ynser Insigele zcu bekentnisse vnd merer sicherheid wissent- 
lichin babin lassin hengen, doch ynschedelichen fruwen 
Agnesen des genanten von Blankenhayn elicben Gemabel, 
an Irem lippgedinge daz Ir an den obingnanten Slosse 
Berka vnd siner zcugehorunge yorschriben (yerschrieben) 
ynd gemacht ist. Hiebie sin gewest vnd sint geczuge 
(Zeugen) die gestrengen Er Hugold von Slinicz, Er Busse

1) Hier wird Berka zum erstenmale ais „Stadt“ bezeichnet, 
wahrend es bis dahin immer „Dorf“ genannt wird. Der Herausg.
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Viczthum, Er Dittrich von Wiczeleybin, Er Dittrich von 
Miltiz, Er Heinrich von Haynsperge, Gunther von Bunow 
(Biinau), Tyle von Sebech, vnd andere lute gnug den(en) 
wol ist czu glauben. Datum friberg (Ereiberg in Sachsen) 
feria tercia antę festum Nativitatis Marie, anno Domini 
M°CCCC decimo ąuarto (am 3. Tage vor Maria Geburt, 
also am 6. September 1414, denn Maria Geburt ist am 
8. September).

Die Aussteller der Urkunde sind die beiden Briider 
Friedrich der Streitbare, nachmals Kurfurst, und Wilhelm U., 
die Sohne Eriedrichs des Strengen, und ihr Vetter Friedrich, 
der Einfaltige, der Sohn ihres Bruders Balthasar. Letzterer 
war eigentlich zufolge der Landesteilungen der eigentliche 
Regent (Landgraf) von Thuringen, wahrend jene das Oster- 
land und MeiBen besaBen, indes fur gewisse Dinge und 
namentlich bestimmte Lehnsherrlichkeiten alle drei gemein- 
sam die Regierung ausiibten. Sie haben, unserer Urkunde 
zufolge, die Oberlehnsherrlichkeit auch iiber Berka in An- 
spruch genommen, vielleicht ais Rechtsnachfolger der Grafen 
von Orlamiinde. Uber Blankenhain scheinen sie dieselbe 
nicht besessen zu haben, da hier der Erzbischof von Mainz 
die oberlehnsherrlichen Rechte behauptete, woriiber spater 
Streitigkeiten zwischen dem erzbischoflichen Stuhle und 
den sachsischen Fiirsten entstanden.

Nach unserem Diplom erhielt also fur den jedenfalls 
in gewisser Aussicht stehenden Fali des kinderlosen Ab- 
sterbens des Edeln Heinrich von Blankenhain der um die 
meiBnisch-thiiringischen Fiirsten wohlverdiente Graf Fried
rich von Beichlingen die Anwartschaft auf die ais ein er- 
ledigtes Lehen heimfallende Herrschaft Berka. Ubrigens 
nennt Graf Friedrich von Beichlingen, ais er 6 Jahre spater 
die ihm unterdes wirklich zugefallene Herrschaft wieder an 
Kerstan von Witzleben yerkauft, in der iiber diesen Ver- 
kauf ausgestellten Urkunde von 1422 jenen Herrn Heinrich 
von Blankenhain, von welchem Berka an ihn gekommen, 

20*
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„Unsern lieben Schwager11 1), woraus ersichtlich, daB die 
Erteilung jener Anwartschaft auch auf verwandtschaftlichen 
Beziehungen der Blankenhainer und Beichlinger beruhte, 
und folglich wohl nicht ohne Einwilligung Heinricha von 
Blankenhain erteilt wurde.

1) Die Gemahlin des letzten Blankenhainers Heinrich, die in 
der Urkunde von 1414 Agnes genannt, und ais dereń Leibgedinge 
SchloB Berka nebst Zugehbrungen angegeben wird, ist die Schwester 
des Grafen Friedrich von Beichlingen. Der Herausg.

2) Graf Friedrich von Beichlingen, der 1414 die Anwartschaft 
auf Berka erhielt, folgte seinem Vater Heinrich 1384 und starb 1426. 
Seine GroBmutter Sophie, mit dem 1343 verstorbenen Grafen Fried
rich vermahlt, stammte aus der Orlamiinder Familie, von welcher 
Berka auf die Blankenhainer iiberging. Vielleicht trug auch dieser 
Umstand zur Belehnung des Grafen Friedrich mit Berka bei. Er 
fiel ais Feldherr Kurfiirst Friedrichs des Streitbaren mit der Bliite 
der thiiringischen und meiBnischen Bitterschaft in der ungliicklichen 
und blutigen Schlacht bei Aufiig gegen die Hussiten. Der Herausg.

Die Grafen von Beichlingen, Besitzer der Herrschaft 
Berka von 1416 bis 1422.

Nach dem Absterben des letzten Blankenhainers im 
Jahre 1416 ging also unsere Herrschaft Berka auf die 
Grafen von Beichlingen tiber. Lange allerdings blieben sie 
nicht in dereń Besitz, denn schon nach 6 Jahren verkaufte 
Graf Friedrich 2) von Beichlingen, wie schon oben erwahnt, 
die Herrschaft Berka an Kerstan von Witzleben. Fur 
Berka behielt sich Graf Friedrich die Lehnsherrlichkeit vor, 
so daB nun die unter den ersten Grafen Dietrich frei und 
unabhangig gewesene Herrschaft nicht nur ein einfaches 
Lehn, sondern sogar ein Afterlehn wurde, indem iiber den 
Grafen von Beichlingen ais nachsten Lehnsherrn wiederum 
die Kurfiirsten von Sachsen ais Oberlehnsherren standen, 
woraus sich spater, da die Grafen von Beichlingen um 1487 
ihre Lehnsherrlichkeit an die Grafen von Gleichen-Blanken- 
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hain abgetreten hatten, allerlei Irrungen und Streitigkeiten 
entwickelten J).

Die Grafschaft Beichlingen (Bicheling, Bichelinc, Biche- 
lingi, Bichlingen in Urkunden geschrieben) lag im Engelin- 
Gau. Die Erbauung der Burg mag, wie Leitzmann sagt 
(Bd. VIII d. Zeitschr., S. 177), weit hinaufreichen. Es ist 
moglich, dal! dieselbe von dem Grafen Billing. der in Ur
kunden von 952 bis 968 — in welchem Jahre er ais ge- 
storben bezeichnet wird — Erwahnung findet, erbaut worden 
ist. Die erste sichere Nachricht von der Burg erhalten 
wir durch Bischof Ditmar von Merseburg zum Jahre 1014, 
in welchem die Besitzerin Reinhilde von Graf Werinher 
von Walbeck entfuhrt wurde. Eine Tochter derselben, 
Oda, war mit dem Grafen Wilhelm von Weimar yerheiratet, 
dereń Sohn Otto die Markgrafschaft Meilkn erwarb. Dessen 
Gemahlin Adela, Besitzerin von Beichlingen ais Allodium, 
heiratete nach seinem Tode den Markgrafen Dedi von der 
Lausitz, der mit den thuringischen Edlen gegen Heinrich IV. 
yerbiindet war. Letzterer belagerte und eroberte die Burgen 
Beichlingen und Scheidingen 1069, die er aber dessen 
Tochtern Oda, Kunigunde und Adelheid zuriickgab. Kuni- 
gunde, die in zweiter Ehe mit Graf Kuno von Nordheim 
yerheiratet war, einem Sohne des Herzogs Otto von Sachsen 
und Bayern, des machtigsten Gegners Heinrichs IV., hinter- 
lieB mannliche Erben nicht, so dafi ihre aus erster Ehe mit 
einem russischen Fiirsten Igaslay entsprossene Tochter 
Mechtild in den Besitz von Beichlingen kam; ihr Gemahl 
war Graf Giinther von (aus) Thiiringen, wahrscheinlich von 
Kefernburg, von dem sie zwei Sohne hatte, Sizzo und 
Friedrich, welch letzterer die Grafschaft Beichlingen erhielt 
und von welchem sich das beriihmte und bedeutende, in 
der thuringischen Geschichte yielgenannte Geschlecht der 
Grafen von Beichlingen ableitet.

1) Da die Elleschen Mitteilungen iiber die Grafen von Beich
lingen infolge neuerer Veroffentlichungen nicht mehr ganz zutreffend 
sind, so hat der Herausgeber die nachfolgenden Ausfiihrungen hin- 
zugefiigt. A. M.
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Wie so viele hervorragende Grafengeschlechter, die 
Henneberger, Orlamiinder, Lobdeburger, gerieten auch all- 
mahlich die Grafen von Beichlingen infolge des herrschenden 
Luxus und Yerschwenduugssucht tief in Schulden, aus 
welcher Ursache wohl auch der Verkauf der Herrschaft 
Berka an Kerstan v. Witzleben erfolgte. Von Schulden 
bedriickt, verkaufte 1519 Graf Adam Friedrich, der 1493 
den Kurfiirsten Friedrich den Weisen auf der Pilgerfahrt 
nach Jerusalem begleitet hatte, die Herrschaft Beichlingen 
an Hans v. Werthern und erwarb dafiir zunachst Gebesee 
und sodann 1525 von der Familie v. Boyneburg Craienberg 
bei Tiefenort, wo er um 1555 gestorben ist. Er hinterlieB 
7 Sóhne, mit denen das alte Geschlecht erlosch. Der letzte 
Beichlinger Ludwig Albrecht, der das Craienburger Erbe 
wahrscheinlich gar nicht antrat, starb 1600, denn schon 
nach dem im Jahre 1567 erfolgten Ableben seines Bruders 
Bartholomaus Friedrich hatte ein Herzoglich sachsischer 
Amtsschósser Burg und Amt Craienberg ais heimgefallenes 
Lehen ubernommen.

Nachtrag.

Zu S. 91 des I. Teils:
Herr Major v. Obernitz in Potsdam will unter „smurdi“ 

die angesiedelten und unterworfenen Sorben (Slaven) ver- 
stehen, welche vielfach neben den deutschen Dbrfern in 
eigenen Kolonien, jedoch in erreichbarer Nahe des Ritter- 
guts wohnten. — Dies ist der Fali bei Klein- (Wenigen-) 
Boda und Obergrunstedt bei Weimar, Klein- oder Wenigen- 
Eutersdorf bei Kahla und Kleinschwabhausen, Suabehusa 
slavica.

Zu S. 116, 117, Anmerk. 2:
Nach einer Mitteilung des Herrn Major v. Obernitz in 

Potsdam existiert der Brandenburger Zweig des Geschlechts 
v. Flans noch. Herr Oberpfarrer R. v. Plans in Marien- 
werder gehort dem Geschlecht an. 1905.
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Zu S. 79, Anm. 3:
Luibretheroth und Busteleiben sollen die Dbrfer Lip- 

prechterode und Pusteleben in der Grafschaft Hohnstein 
sein, wahrend die samtlichen ubrigen Ortschaften in der 
Gegend von Weimar und Arnstadt liegen.

Urkunden und Siegel, Berka betreffend.
No. 1.

In nomine patris et filii et spiritus sancti. Nos Theodericus 
dei gracia comes de Bercha recognoscimus et protestamur litteris 
nostris patentibus omnia bona Hermanni cognomine Viole nobis a 
Theoderico cognomine Schade resignata conventui sanctimonialium 
in Wimar contulisse — excepta quadam curia quam idem Th. iure 
a nobis habere dinoscitur feodali et, ut premissarum dominarum 
caveamus indempnitati, presens scriptum sigilli nostri munimine 000 fecimus presigniri. Datum in Bercha anno gratie domini M.CC.L0.

Fig. 1. Fig. 2.

No. 2.
In nomine patris et filii et spiritus sancti. Quia testimonia 

litterarum res gestas certissime representant et lites exterminant, 
quas rerum cupiditas generat incessanter, ego Theodericus comes 
ae Bercha, universis presenti pagina cupio esse notum, quod de con- 
sensu heredum meorum silyulam, quae vocatur Stocke, sitam apud 
Dratsted, quam iure proprietatis possedi, vendidi et tradidi, titulo 
permutacionis, domino Gebehardo preposito et conyentui in Wimar 
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pro duobus mansis sitis apud Mitilhusin et pro prato, quod est in 
quantitate unius mansi, ibidem sito et pro uno manso sito in Tifin- 
tal, et insuper pro triginta octo marcis argenti, quas michi integraliter 
exsolverunt. Testes huius contractus sunt: dominus Cunradus et do- 
minus Vlricus de Wimar castrensi, Ditricus de Divirde plebani; 
Ludewicus camerarius et Heinricus fratres de Meldingen, Heinricus 
filius camerarii, Fridericus de Linderbeche, Hermannus de Glichin, 
Ditricus de Meinwartisberc et duo fratres sui, Ditricus Scade, Ecke- 
hardus et Ludewicus fratres de Wimar, Witego de Deinsted, Fride
ricus, Witego, Heinricus, Vlricus de Superiori Wimar, Lutegerus 
Maroldus de Bercha milites et alii quam plures. Ńe autem de hoc 
facto possit dubitacio suboriri vel questio nocitare, presentem litteram 
dedi prefato preposito et conventui sigilli mei munimine roboratam. 
Acta sunt hec apud Claustrum Wimar anno gracie M.CC. Quin- 
quagesimo. III non. Deceinbris

+ SIGILLVM • COMITIS • DITE ..... BERKA.

No. 3.
In nomine sancte et individue trinitatis. Quia testimonia 

litterarum res gestas certissime representant litesque exterminant, 
quas rerum cupiditas generat incessanter, nos Theodericus dei 
gracia comes de Bercha recognoscimus ac litteris nostris patentibus 
protestamur cum consensu heredum nostrorum contulisse planta- 
tioni nostre nove sanctimonialium in Bercha parrochiam ibidem 
sitam cum attinentibus omni iuri advocatie renunciantes ob reveren- 
tiam dei sanctaeque et gloriose dei genitricis Marie iure proprietario 
libere ac feliciter possidendam, item curiam, in qua claustrum situm 
est, et pomarium, in quo piscina sita est, et quandam aream trans 
aquam et quendam agrum adiacentem claustro et piscationem aque 
a ponte superiore usque ad divisionem aque, penes claustrum iam 
premissum. Huius rei testes sunt: comitissa maiorx) etc. Acta 
sunt haec anno gracie domini M.CO.LI.

No. 4.
In nomine sancte et individue trinitatis. Ne laudabiles fide- 

lium actus ex diuturnitate temporum et vetustate posterorum me- 
moriis elabantur, necesse est eos auctorabili scripturarum noticie 
commendare. Hinc est, quod nos Helwigis relicta Theoderici co- 
mitis de Bercha recognoscimus ac litteris nostris patentibus pro
testamur nos consensu heredum nostrorum Theoderici et Theoderici 
accedente capitulo sanctimonialium in Wimar temporalem iuris- 
dictionem nostram in quodam molindino sito in Hyringestorf ac 
proprietatem in quadam area, que dicitur lithe, legasse et quorun- 
dam agrorum, qui erant Cunrado cognomine Hachuod, adiacentium 
molindino dotem per maritum nostrum Theodericum comitem de 
Bercha factam inviolabiliter observandam. Testes huius sunt: prepo- 
situs Gebehardus in Wimar, prepositus Lvtolphus in Bercha, Cvn- 
radus plebanus in Wimar, Heinricus de Ischerstete, Fridericus de 
Linderbeche, Gothefridus de Blankenhain, Maroldus de Hetingesberc,

1) Unter der comitissa major ist die Gemahlin Dietrichs (III.) 
zu verstehen im Gegensatz zu semer Tochter, ebenfalls Grafin von 
Berka, aber minor natu.
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Maroldus de Urbeche, Maroldus de Linderbeche, Hermannus de 
Glinę et alij quam plures. Acta sunt hec anno graciae domini 

O 000
M.CC.LI1 in vigilia Kyliani in Bercha.
+ SIGILLVM • HEILWIGIS • + SIGILLVM • COMIT1S • 

COMITISSE • D • BERCA. DITERICI • DE . BERKA.

Fig. 3. Fig. 4.

No. 5.
Vt ea que ordinantur in vigore debite firmitatis permaneant 

nos Hermannus dei gratia comes de Orlamiinde, recognoscimus 
tenore presentium litterarum universisque cupimus esse notum, quod 
lohannes dictus Vlans de Crummestorf unum mansum cum duabus 
areis et prato, mansum solventem tria maldra bonę annone et ordei 
et Wimariensis mensure, areas vero solventes septem solidos et qua- 
tuor pullos, situm in villa et in eampis ville Berka, vendidit domino 
Conrado sacerdoti dieto de Erford[ia] titulo proprietatis sibi perti- 
nentem, conventui sanctimonialium et ecclesie ville superius memo- 
rate, cuius anniversarium cum solempni seryicio, tam in yigiliis 
quam in missis pro defunctis sepedictus conyentus fideliter celebrabit. 
Censum vero iam dicta ecclesia et conventus sacri cenobii ancil- 
larum Christi in Berka prememorato domino Conrado in mensura 
prehabita infra muros opidii Erford(ie) presentabit suis laboribus et 
expensis, petens, cum dominum esse proprietatis bonorum dinoscimur 
eorundem, ut una secum appropriare ipsa bona predictis ecclesie et 
conventui dignaremur, ad cuius petitionem principaliter vero propter 
deum, sepedictis claustro et conyentui damus presentibus et appro- 
priamus ipsum mansum cum omnibus suis pertinentiis iure pro
prietatis sine inpedimento quolibet, perpetuo possidendum. Et ne 
huiusmodi donacio nostra a quoquam valeat infirmari, presentem 
litteram super eo confectam nostro sigillo fecimus communiri. Testes 
huius rei sunt: dominus Henricus cappellanus castri Berka, Her
mannus de Scinstete, Gothefridus dictus Mulich milites, Ludewicus 
de Vrbeche, Conradus de Norę, Theodericus de Heitingesburc, Con- 
radus de Truichtilburn ac plures alii fide digni. Datum Wimar 
anno domini millesimo trecentesimo quinto nonas Maij.
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No. 6.
In nomine domini amen. Ad cavenda futura litigia, que in 

posterum oriri poterunt, necesse est, ut ea, que apud modernos 
geruntur, vivaci litterarum testimonio perhennentur. Hinc est, quod 
nos Fridericus dei gracia comes de Rabinswalt presentibus lucide 
protestamur et constare volumus presentium inspectoribus universis, 
quod Vrowinus dictus de Cymern in remedium anime sue legavit 
ecclesie et conventui sanctimonialium in Superiori Wimaria, quod- 
dam novale, situm in pago ville Dratstete, quod a nobis racione 
comicie in Bercha in feodo tenuit, quod quidem novale solvit 
singulis annis unum talentum Erfordens. denariorum, quatuor pullos, 
et dimidium maldrum anone, nobis cum instancia suppiicando, ut 
id novale memorate ecclesie approppriare dignaremur pure et simph- 
citer propter deum. Nos vero precibus suis acquiescentes de con- 
sensu et voluntate coniugis nostre dilecte Elizabeth predictum 
novale cum omni iure proprietatis, quo ad nos et ad nostros pro- 
genitores spectare videbatur, ecclesie predicte et conventui dedimus, 
et damus appropriamus et appropriavimus per presentes, renunci- 
antes omni luri nostro, quod inposterum nobis possit conpetere in 
eodem, volentes eciam ipsam ecclesiam in eo defendere, fideliter et 
tueri. In cuius rei testimonium presentes dedimus litteras nostri

O o o o o 
sigilli munimine roboratas. Datum et actum anno domini, MCCCYII 
in Epiphania domini nostri Jhesu Cristi

+ S • COMIT .. •............BICI • DE • RABINSWALT.

No. 7.
In nomine domini amen. Nos Fredericus et Hermannus dei 

gracia comites de Orlamunde domini in Wymare fratres lucide 
recognoscimus in his scriptis, quod matura delibracione prehabita 
propter deum et pro salubri remedio animarum nostrorum progeni- 
torum ad peticionem Lutoldi de Heytingisburg nostri fidelis prata 
cum salictis et quandam aream adiacentem wert nominatam que 
sub castro Berka proximius sunt sita et que Lutoldus de Heytingis
burg in Buchverte residens predictus a nobis in feudo tenuit — devotis 
in Christo sanctimonialibus ecclesie sancte Marie in Berka donavimus 
et appropriavimus et presentibus donamus et appropriamus in dei 
nomine libere et quiete nomine elemosine pro restauro cuiusdam 
prebende filie fratris dicti Lutoldi a sanctimonialibus predictis 
datę perpetuis temporibus possidenda. Ut ergo huiusmodi nostra 
donacio et appropriacio ut predicitur a nobis rite facta inter vivos 
coram probis viris nostris vasallis et testibus fide dignis yidelicet 
Gernodo et Alberto fratribus de Vbern Wymar, Lutoldo de Leinvelt 
militibus, Th. (Theoderico) dieto Schetin et Lutoldo de Heytingis
burg ibidem residente firma et inlesa perpetue permaneat, presentem 
literam damus sanctimonialibus ecclesie prenominate desuper in 
robur nostris sigillis fideliter communitam. Datum et actum anno 
domini M.CCCXLVIII in die beatorum Felicis et Aucti martirum.

S • H . COITIS . DE . ORLAMUNDE.
(Fortsetzung folgt.)



VI.
Der „limes Sorabicus“.

Von

Paul Honigsheim (Heidelberg).

Bei dem Versuche, das Wesen der nationalen Siede- 
lungsformen der yerschiedenen Vólker nbrdlich der Alpen, 
der Germanen, Kelten, Romer, Finnen und Slaven zu be- 
stimmen, sucht August Meitzen -1) zunachst Grenzen fest- 
zulegen, innerhalb welcher nur Germanen sich angesiedelt 
haben, wo also keine fremden, nichtgermanischen Elemente 
auf die Entwickelung des Siedelungscharakters von EinfluB 
gewesen sind. Solche Grenzen glaubt er zu finden2):

1) In erster Linie kommt hierbei in Betracht sein sowohl bei 
Historikern und Nationalokonomen wie bei Geographen sehr ge- 
schatztes und oft zitiertes Hauptwerk: Siedelungen und Agrarwesen 
der Westgermanen und Ostgermanen, der Kelten, Romer, Finnen 
und Slaven, 3 Bandę 4- Atlas, Berlin 1895. Dieselben Gedanken 
finden sich in kiirzerer Fassung in seinem Aufsatze: Beobachtungen 
iiber Besiedelung, Hausbau und landwirtschaftliche Kultur (in An- 
leitung zur deutschen Landes- und Volksforschung, herausgegeben 
von Alfred Kirchhoff, Stuttgart 1889), sowie in seinem Artikel „An- 
siedelungen'- (im Handwbrterbuch der Staatswissenschaften, heraus
gegeben von Conrad, Lexis, Elster, Loning, Bd. I, 2. AufŁ).

2) Siedelungen und Agrarwesen I, S. 34, und III, S. XXII, 
sowie Beobachtungen iiber Besiedelung, S. 495.

3) Vergl. die Ubersichtskarte im Atlas zu Siedelungen und 
Agrarwesen.

1) gegeniiber den Kelten in der „alten nórdlichen 
Grenze der Kelten, langs der Weser, dem Osning und 
Rothaargebirge, dem Westerwalde, Taunus und den das 
rechte Ufer des Mains begleitenden Hbhenzugen bis zum 
Eichtelgebirge, Erzgebirge und den Sudeten“ );3
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2) gegentiber der rómischen Ansiedelung im limes 
Romanus;

3) gegentiber den Slaven im limes Sorabicus Karls des 
Grofien.

„Innerhalb dieser Grenzen“, sagt er 1), „laBt sich nun 
der Charakter der deutschen volkstiimlichen Ansiedelung 
deutlich erkennen.“

1) Beobachtungen uber Besiedelung, S. 496.
2) Siedelungen und Agrarwesen, I, S. 34.
3) Siedelungen und Agrarwesen, II, S. 153.

Betrachten wir diese 3 Grenzen (denn andere kommen 
nicht in Betracht) genauer, so ist zunachst klar und auch 
von Meitzen anerkannt2), daC die erste Grenze, die gegen 
die Kelten, durch keinerlei Belege in Quellenstellen oder 
Urkunden, sondern nur durch sprachwissenschaftliche Mo- 
mente, Orts- und Flufinamenforschungen wahrscheinlich 
gemacht wird. Auch kann sie nur eine ideelle Grenze, 
eine Vblkerscheide, keine befestigte politische Grenze, etwa 
Wall oder Graben, gewesen sein. Sie ist durchaus hypo- 
thetisch und hbchst anfechtbar; ein abschlieBendes Urteil 
uber diesen Punkt wird man aber wohl noch lange Zeit 
nicht abgeben konnen, da gerade auf keltischem Gebiete 
nach so vielen Siinden groBte Yorsicht geboten ist.

Ganz anders verhalt es sich mit der zweiten Grenze, 
der gegen die Romer: der Verlauf des limes Romanus ist 
uns nicht nur aus Quellenschriften bekannt, sondern noch 
heute in seinen Resten deutlich erkennbar.

Was nun die dritte Grenze, die slavische, anbetrifft, 
so haben wir uns zunachst zu fragen, was Meitzen sich 
unter diesem limes Sorabicus vorstellt: eine Yblkerscheide, 
wie die erste, oder eine befestigte Grenze, wie die zweite ?

Bei der Beantwortung dieser Frage kommen 6 Aus- 
spriiche Meitzens in Betracht:

Er sagt zunachst, von Karl dem GroBen sprechend3): 
„. . . . und scheint nun, ahnlich wie Tiberius, nach allen 
seineng roBartigen Siegen beabsichtigt zu haben, dem Reiche 
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dauernden Frieden hinter einer festen Grenze zu geben, 
und jenseits derselben die Slaven, die ihm auf seinen 
Durchzugen mehrfach gehuldigt hatten, sich selbst zu 
tiberlassen. Wenigstens stellten zu Beginn des Jahres 805 
zwei ausfiihrliche Kapitularien den schon mehrmals ge- 
nannten limes Sorabicus fest."

An einer anderen Stelle desselben Werkes *) heiBt es: 
„. ... beschloB er ahnlich wie Tiberius die Kampfe durch eine 
feste Scheidelinie zu beruhigen. Er zog den limes Sorabicus."

In dem anderen, schon zitierten WerkeheiBt es 
auch : „. ... zog 805 nach gliicklich beendeten Ayaren- und 
Sachsenkriegen eine ahnliche Grenze." Ahnlich drfickt er 
sich schlieClich noch aus im Artikel „Ansiedelung" im Hand- 
wórterbuch der Staatswissenschaften8) und in seinem Auf- 
satze „Die Ausbreitung der Deutschen in Deutschland und 
ihre Besiedelung der Slavengebiete“ 1 2 3 4), wahrend er in seinem 
Vortrage „Das deutsche Haus in seinen volkstiimlichen 
Formen“ 5) den limes Sorabicus nicht erwahnt.

1) Siedelungen und Agrarwesen, I, S. 37.
2) Beobachtungen iiber Besiedelung, S. 495.
3) Bd. I, 2. Auf.l, S. 361.
4) Jahrbucher fur Nationalókonomie, Bd. XXXII.
5) Yerhandlungen des 1. deutschen Geographentages zu Berlin 

am 7. und 8. Juli 1881, Berlin 1882, S. 58 ff.
6) Siedelungen und Agrarwesen, I, 8. 37, und II, 8.153.

Es geht aus diesen 5 Stellen iibereinstimmend hervor, 
daB er sich den limes Sorabicus vorstellt ais eine feste, 
politische Grenze, welche durch einen Wall oder Graben 
oder eine ahnliche Befestigung bezeichnet war.

Um nun die Richtigkeit dieser seiner Ansicht zu priifen, 
sehen wir zunachst nach, welchen Lauf diese Grenze nach 
seiner Ansicht hatte, und durch welche Argumente er diese 
Ansicht zu begriinden sucht.

An zwei Stellen seines Hauptwerkes schildert er ein- 
gehend den Verlauf seines limes Sorabicus und fiigt gleich- 
zeitig die Belege bei6). Wir stellen beide Berichte ein- 
ander gegeniiber:
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I, S. 37.

Er zog 805 den limes Sorabi- 
cus, welcher feststellt, daB dainals 
die deutsche Grenze kaum die 
Halfte des jetzigen Deutschen 
Beiches auf deutscher Seite lieB.

Diese Linie fiihrte von Lorch 
bei Linz langs der Donau auf- 
warts bis Regensburg, von da zur 
Regnitz nach Bremberg (bei Niirn- 
berg), nach Forchheim und Bam- 
berg, dann iiber den noch 1080 
ais ungeheure Einbde (fundatio 
Brunwilar. coen. c. 25. Mon. Germ. 
SS. XII, 137) bezeichneten Fran- 
kenwald nach Erfurt und die 
Saale entlang nach Naumburg, 
Merseburg, einem unbekannten bei 
Gifhorn, Brohmte ’) oder Wittingen 
gelegenen Grenzorte Chesla und 
nach Bardowiek an der Ilmenau.

II, S. 153.
Wenigstens stellten zu Beginn 

des Jahres 805 zwei ausfiihrliche 
Kapitularien den schon mehrmals 
genannten limes Sorabicus fest; 
diese Grenzlinie wurde der be- 
sonderen Aufsicht der Markgrafen 
und Grafen anbefohlen. Es durf- 
ten iiber dieselbe keine Waffen 
ausgefiihrtwerden,und der Handel 
war nur an einigen Hauptpunk- 
ten und auch an diesen nur mit 
der Beschrankung gestattet, da0 
kein slavischer Kaufmann nach 
Deutschland, ebenso aber auch 
kein deutscher Kaufmann in das 
Slavenland hinubergehen solle. 
Diese Handelsplatze waren von 
Siiden nach Norden: Lorch an der 
Ens, Regensburg, 
Bremberg (bei Niirnberg), 
Forchheim, Bamberg,

Erfurt,
Naumburg,
Merseburg, Magdeburg, ein in der 
Nahe von Gifhorn oder Boden- 
teich zu suchendes Chesla, end- 
lich Bardowiek.

Diese Berichte stimmen nicht iiberein; im ersten so
wie in der verkiirzten Fassung im Handwórterbuch der 
Staatswissenschaften 1 2) fehlt Magdeburg; wahrend in dem 
ersten keine Quelle angegeben ist, stiitzt sich der zweite 
Bericht auf zwei ausfuhrliche Kapitularien zu Beginn des 
Jahres 805. Was fur Kapitularien das sind, von wo sie 

1) Wir erfahren dabei nicht, wo dieser ganz unbekannte Ort 
liegen soli.

2) Bd. I, 2. AufL, S. 361.
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ausgegeben, wo sie gedruckt oder registriert sind, wird 
nicht gesagt.

Der Inhalt stimmt nun bis auf einige Punkte mit dem 
7. Abschnitt des zweiten Diedenhofener Kapitulars von 805 
iiberein.

Dieser Abschnitt lautetx):
„De negotiatoribus, qui partibus Sclavorum et Avarorum 

pergunt, quousque procedere cum suis negotiis debeant; 
id est partibus Saxoniae usque ad Bardaenowic, ubi prae- 
videat Hredi; et ad Schezla, ubi Madalgaudus praevideat; 
et ad Magadoburg praevideat Aito, et ad Erpesfurt prae- 
videat Madalgaudus; et ad Halazstat praevideat item Madal
gaudus, ad Eoracheim et ad Breemberga et ad Ragenisburg 
praevideat Audulfus, et ad Lauriacum Warnarius. Et ut 
arma et brunias non ducant ad venundandum; quod si in- 
venti fuerint portantes, ut omnis substantia eorum auferatur 
ab eis, dimidia quidem pars partibus palatii, alia vero me- 
dietas inter iamdictos missos et inventorem dividatur.“

Das Kapitular, dessen 7. Abschnitt diese Worte bilden, 
das capitulare missorum in Theodonis villa datum secun- 
dum generale, wird von dem Herausgeber in dem ML. 
Capitularia, Boretius in das Ende des Jahres 805 verlegt, 
wahrend Meitzen sich auf Kapitularien vom Anfang 805 
beruft. Boretius begrundet seine Datierung folgender- 
maBen 1 2):

1) ML. Capitularia I, 122, n. 44.
2) ML. Capitularia I, 120 und Boretius, Die Kapitularien im 

Langobardenreiche, Halle 1864, S. 86.
3) Paris 9654. fol. 17.
4) Vatican. inter Palatin. 582. fol. 19.
5) Guelferb. inter Blankenb. 130. 52, fol. fere 78.

In den Handschriften 143) und 154) steht vor dem 
ersten der beiden Diedenhofener Kapitularien: ad Teotonem 
villam fuit datum in anno V. imperii antę natale Domini, 
in der Handschrift 135), der Blankenburger Handschrift, 
dagegen: capitulare Dominicum datum anno domini DCCCYI 
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ad Theodonis villam anno imperii Karoli VI. Die anderen 
Handschriften*) haben kein Datum. Kur das erstere Da- 
tum muB man sich entscheiden:

1) wegen der grbBeren Zuverlassigkeit der Pariser 
Handschrift;

2) weil ein Kapitular von Nymwegen a. 8062) sich 
unzweideutig auf das erste der beiden Diedenhofener Kapi- 
tularien bezieht;

3) weil wir durch die Annales Einhardi3) a. 805, 
Reginonis abbatis Prumiensis Chronicon4) a. 805, die An
nales Guelferbytani 5) und die Annales Maximiniani6) be- 
nachrichtigt sind, daB Karl den letzten Teil des Jahres 805 
in Diedenhofen verbrachte.

Also kann das Kapitular nicht Ende 806 ausgegeben 
sein, noch weniger aber Anfang 805, wie Meitzen will, 
besonders auch noch, weil wir auch durch andere Kapi- 
tularien ’) beweisen kónnen, daB Karl erst in der 2. Halfte 
von 805 nach Diedenhofen gekommen ist.

Nun bezieht sich aber Meitzen gar nicht ausdriicklich 
auf dieses Diedenhofener Kapitular, sondern spricht einfach 
yon „zwei ausfuhrlichen Kapitularien zu Beginn des Jahres 
805“ ; es existiert aber aus dieser ganzen Zeit auBer unserem 
zweiten Diedenhofener Kapitular kein anderes, das irgend- 
wie mit dem von Meitzen berichteten etwas zu tun hatte.

1) ML. Capitularia I, 120.
2) ML. Capitularia I, 131; vergl. auch Bóhmer - Miihlbacher, 

Regesta imperii I, 1. Abt., worin dieses sowie die Diedenhofener 
besprochen sind.

3) In dieser Arbeit wird iiberall da, wo solche vorhanden sind, 
nach den neuen Handausgaben, Scriptores rerum Germanicarum in 
usum scholarum ex monumentis Germaniae historicis recusi, und 
nicht nach der oft veralteten Quartausgabe der Monumenta zitiert; 
also hier: post editionem G. H. Pertzii recognovit Fridericus Kurze, 
Hannoverae 1895, p. 120.

4) recognovit Fridericus Kurze, Hannoverae 1890, p. 65.
5) MS. I, 46.
6) MS. XIII, 23.
7) Besprochen in Bohmer-Miihlbacher, Regesta imperii I, 1. Abt. 
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Daher begeht Meitzen nach. dem ersten Fehler der falschen 
Datierung einen zweiten, indem er von zwei Kapitularien 
redet, denn das erste Diedenhofener, welches mit dem be- 
sprochenen zusammen ausgegeben ist, bezieht sich nur auf 
kirchliche Dinge. Auch mag bei der Gelegenheit bemerkt 
werden, daB diejenigen Autoren, welche sonst auf diesen 
Gegenstand zu sprechen kommen, soweit sie iiberhaupt 
dabei Kapitularien erwahnen1), nur von einem („dem be- 
ruhmten“, sagt Hirsch) Kapitular sprechen.

1) Abel-Simon, Jahrbucher des frankischen Reiches unter Karl 
dem GroBen, II, Leipzig 1883, S. 331; Diimmler, Geschichte des 
ostfrankischen Reiches, I, 2. Aufl., Leipzig 1887, S. 264—265; 
Hirsch, Jahrbucher des deutschen Reiches unter Heinrich IL, Berlin 
1862, S. 14 u. 15.

XXIV. 21

Sehen wir aber von diesen Fehlern und Ungenauig- 
keiten Meitzens ab, so fragt es sich: konnen aus dem oben 
wiedergegebenen 7. Abschnitte des Kapitulars die Folge- 
rungen gezogen werden, die Meitzen daraus gezogen hat?

Der erste Teil dieses Abschnittes sagt uns, wie weit die 
Kaufleute, „qui partibus Sclavorum et Avarorum pergunt“, 
vorgehen diirfen; er nennt die Punkte Bardowiek, Schezla, 
Magdeburg, Erfurt, Hallstadt, Forchheim, Breemberg, Regens
burg und Lorch; gleichzeitig werden 5 Namen von Mannern 
genannt, welche an diesen Punkten „praevidere“ sollen: in 
Bardowie Hredi, in Schezla Madalgaud, in Magdeburg Aito, 
in Erfurt und Hallstadt auch Madalgaud, in Forchheim, 
Breemberg, Regensburg Audulf, in Lorch Warnarius. 
Worauf sollen diese an den betreffenden Orten praevidere? 
Offenbar, dali die vorher gegebene Weisung befolgt wird, 
d. h. daB die Kaufleute nur bis zu den bestimmten Punkten 
vorgehen. Die Kaufleute sind naturlich germanische, wie 
aus den Worten, qui partibus Sclavorum et Ayarorum per- 
gunt, hervorgeht. Mit einem Wort: die genannten Mann er 
Aito, Audulf u. s. w. sollen den Grenzhandel der deutschen 
Kaufleute mit den Slaven und Avaren uberwachen und 
acht geben, daB kein Deutscher iiber die erwahnten Punkte 
hinaus sich dem Slavenlande nahere.



310 Der „limes Sorabicus11.

Der folgende Satz dieses Abschnittes enthalt ein Ver- 
bot der Waffenausfuhr; offenbar sollen die vorher genannten 
Manner auch hierauf acht haben. DaB solche Verbote 
der Waffenausfuhr nicht neu waren, haben Boretius1) 
und Simson2) gezeigt; letzterer zahlt 3 weitere Kapi- 
tularien, aus alterer Zeit, auf, welche dieselbe Verordnung 
bringen 3).

D Boretius, Beitrage zur Kapitularienkritik, S. 111.
2) Abel-Simson, Jahrbiicher des frankischen Reiches unter Karl 

dem Gro Ren, II, S. 333, Anm. 1.
3) ML. Capitularia I, 51, 115, 190. Besprochen in Bohmer- 

Miihlbacher, Regesta imperii I, 1. Abt., n. 219, p. 93; n. 396, p. 178; 
n. 234, p. 98.

4) Boretius, Kapitularien im Langobardenreiche, S. 86; Bei
trage zur Kapitularienkritik, S. 101.

5) Abel-Simson, Jahrbiicher des frankischen Reiches unter Karl 
dem GroBen, II, S. 332.

6) Waitz, Deutsche Verfassungsgeschichte, III, 2. Aufl., Berlin 
1883, S. 486.

Bei der weiteren Beurteilung dieses Abschnittes handelt 
es sich um die Dragę, ob man das Kapitular zu den von 
Boretius so genannten Capitula missorum rechnen und in 
den im 7. Abschnitt genannten Mannern die missi erkennen 
darf.

Boretius4) schlieBt aus den Worten des Kapitel 13: si 
quid vero fuerit, unde dubitetur ad proximum placitum 
nostrum, quod cum ipsis missis habituri sumus, interrogetur, 
und aus der Tatsache, daB vorher von missis nicht die 
Rede ist, darauf, daB mit den Worten ipsi missi nur die- 
jenigen missi gemeint sein konnen, welche mit dieser In- 
struktion ausgesandt wurden. Diese Anschauung vertritt 
auch Simson SJ. Gegen diese Auffassung wandte sich zu- 
erst Waitz6); er stiitzte sich auf die Uberschrift ad omnes 
generaliter, auf die Tatsache, daB das Kapitular in zahl- 
reichen Handschriften verbreitet ist, und auf die ganz in 
Form allgemein giiltiger Gesetze ausgedruckten Kapitel 16 
und 21.
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Seliger bat dann in demselben Werke, in welchem er 
iiberhaupt die Unhaltbarkeit der von Boretius aufgestellten 
Dreiteilung der Kapitularien darlegte1), auf ahnliche Grfinde, 
wie Waitz gestutzt, gezeigt, daB dieses Kapitular nicht ais 
Capitulare missorum im Sinne von Boretius betrachtet 
werden kann, daC es nicht eine den missis erteilte Ver- 
haltungsmaBregel ist. Dabei halt er es aber doch fur wahr- 
scheinlich, daB dieses Kapitular, ebenso wie das erste 
Diedenhofener, den missis iibergeben wurde, „aber nicht 
ais VerhaltungsmaBregeln, sondern zur Bekanntmachung11.

1) Seliger, Kapitularien der Karolinger, Miinchen 1893, S. 70.
2) Abel-Simson, Jahrbiicher des frankischen Reiches unter Karl 

dem GroBen, II, 8. 325.
3) Meyer von Knonau, Uber Nithards 4 Biicher Geschichten.

Leipzig 1866, S. 123, Notę 496.

Mehrere der in dem Capitulare genannten Mann er sind 
uns auch sonst schon bekannt. Simson2 3 *) zeigt uns, daB 
Audulf und Werner schon 805 im Kriege gegen die Bohmen 
das bayrische Heer fuhrten, daB ferner Audulf vielleicht 786 
einen gliicklichen Feldzug gegen die Bretonen fiihrte und 
dali er nach dem Tode des Grafen Gerold die Aufsicht 
uber Bayern erhielt, Meyer von Knonau8), daB Madalgaudus 
schon 802 ais Sendbote fur die Gegenden zwischen Seine 
und Loire genannt wird.

In anderem Zusammenhange werden wir hierauf noch 
zuruckkommen. Bei der Gelegenheit werden wir auch sehen, 
dali diese Manner standige Beamte und nicht Leute mit nur 
vorubergehender Amtsbefugnis, also keine missi im Sinne 
von Boretius waren. Wenn nun Seliger sagt, daB dieses 
Kapitular den missi iibergeben wurde, aber nicht ais Ver- 
haltungsmaGregel, sondern zur Bekanntmachung, so ist dieses 
Urteil, wie wir ja gesehen haben, sicher durch das Vor- 
handensein so zahlreicher Exemplare dieses Kapitulars, so
wie durch die Uberschrift hinreichend begriindet; es muB 
nur bemerkt werden, daB die Ausdriicke „ais Verhaltungs- 
maBregel“ und „zur Bekanntmachung1* sich gar nicht aus- 

21*
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schlieBen, und daB unser 7. Abschnitt fur die darin ge- 
nannten Manner zweifellos die Bedeutung einer Instruktion, 
einer YerhaltungsmaBregel hat.

Wir haben also bei der Betrachtung des 7. Abschnittes 
des zweiten Diedenhofener Kapitulars folgendes Resultat 
erhalten:

Karl der GroBe hat Ende 805 inehreren Mannern, 
dereń Namen genannt sind, von denen einige uns ais an- 
gesehene und erprobte Leute bekannt sind, eine Verordnung 
zukommen lassen, dereń 7. Abschnitt besagt, daB diese 
Manner, an 9 namentlich aufgefiihrten Grenzpunkten ver- 
teilt, acht geben sollen, daB kein deutscher Kaufmann iiber 
diese Punkte hinaus zum Handeltreiben ins Slavenland vor- 
gehe, und daB keine Waffen aus deutschem in das fremde 
Gebiet ausgefiihrt werden, wie es ja schon mehrfach ver- 
boten worden war. Das ist alles, was sich aus dieser 
Stelle herauslesen laBt.

Wenn Eichhorn1) sagt, daB die genannten Punkte von 
selbst wichtige Handels- und Stapelplatze waren, so ist 
letzterer Ausdruck durchaus irrefiihrend; in dieser Zeit 
kann bei dem doch noch primitiven Grenzhandel von Stapel- 
platzen nicht die Rede sein.

1) Eichhorn, Deutsche Reicha- und Rechtsgeschichte, 5. Aufl., 
I, S. 537, § 138.

2) Stenzel, De marchionum in Germania potissimum, qui sae- 
culo nono extitere origine et officio publico, dissertatio, Wratislaviae 
1824, p. 6, nota 2.

Es muB hier erwahnt werden, daB es auch noch eine 
andere Erklarung dieses Abschnittes gibt, namlich die, 
wonach durch die genannten Orte ein befestigter Handels- 
weg bezeichnet sei, welcher durch Sachsen, Thiiringen, 
Franken, Bayern fiihrte. Dagegen hat schon Stenzel2) mit 
Recht hervorgehoben, daB dies einmal mit dem Wortlaute 
der Stelle unvereinbar sei, dann aber, daB es unklar bleibe, 
wie der Handelsweg durch diese wenigen Stationen ge- 
schiitzt sein konne; das ware nur mbglich, wenn wir an- 
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nahmen, daB eine starkę Befestigung diese Punkte ver- 
bunden hatte, wofiir aber, wie wir gesehen haben, jegliche 
Grundlage fehlt. SchlieBlich fragt Stenzel auch mit Recht, 
welches denn die Waren gewesen sein sollen, die auf diesem 
Wege von der Ostsee nach Bayern gebracht wurden. Er 
macht ferner noch aufmerksam auf das Edictum Pistense 
Karls des Kahlen i), welches in Abschnitt 25, Bezug nehmend 
auf unser Kapitular, unzweideutig die Punkte ais Grenz- 
Handelspunkte bezeichnet.

Wir haben nun gesehen, daC aus dem Diedenhofener 
Kapitular Meitzens Ansicht nicht herausgelesen werden kann, 
dagegen noch nicht bewiesen, daB Meitzens Auffassung 
iiberhaupt unmbglich ist. Es kbnnten von anderen Quellen 
oder Urkunden her Stiitzpunkte fur seine Ansicht gefunden 
werden. Betrachten wir die Quellenschriften der Zeit.

In dem Diedenhofener Kapitular kam der Ausdruck 
limes Sorabicus nicht vor; in den Quellen der Zeit finden 
wir den Namen nur in den Annales Euldenses, und zwar 
an 4 Stell en:

849 wird Thaculf dux Sorabici limitis1 2 3),

1) ML. Capitularia II, 310 ff.
2) Annales Euldenses, post editionem G. H. Pertzii recognovit 

Fridericus Kurze, Hannoverae 1891, p. 38.
3) eod. loco, p. 58.
4) eod. loco, p. 81.
5) eod. loco, p. 95.
6) eod. loco, p. 100.
7) eod. loco, p. 122.
8) Waitz, Deutsche Yerfassungsgeschichte, III, S. 371.

858 sein Land res publica Sorabici limitis 8),
873 er selbst wieder comes et dux Sorabici limitis4), 
880 Boppo ebenso genannt5 6).
Zunachst ist zu bemerken, daC der letztere 883 mit 

Egino zusammen in derselben Quelle comes et dux Thu- 
ringorums), dali Boppo selbst in der continuatio Ratis- 
bonensis der Annales Euldenses 892 dux Thuringorum ge
nannt wird7). Nun hat Waitz8) gezeigt, daB der Name 
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limes in den Quellen jener Zeit gleichbedeutend mit marca 
und marchia gebraucht wird; er zeigt, daB unter Karl und 
seinen Nachfolgern die hispanische, brittanische, sachsische 
(oder danische), sorbische, avarische oder pannonische und 
die friaulische Mark erwahnt werden, daB bei ihrer Be- 
nennung sowohl der Name limes, wie der Name marca ge
braucht wird, ferner daB ebenso der Vorsteher einer Mark 
sowohl marchio, comes marchae, wie praefectus oder dux 
limitis genannt wird. Es bedeuten demnach die Stellen 
in den Annales Fuldenses nichts anderes ais die Sorben- 
mark, wie sie sich aus den im Kapitular besprochenen Ver- 
haltnissen entwickelte (worauf wir noch zuruckkommen), 
und von einer befestigten Grenze im Sinne Meitzens in der 
Art des limes Romanus ist hier ebensowenig die Rede, 
wie bei der spanischen, bretonischen, sachsischen und 
avarischen Mark. Auf Thaculf und die anderen in den 
Annales Fuldenses erwahnten comites kommen wir noch 
zuriick bei der Betrachtung hierher gehóriger Stellen aus 
anderen Q,uellen.

Was diese anderen Quellen betrifft, so soli im folgenden 
nicht etwa auf Grund derselben eine Geschichte der aus 
diesen Grenzposten sich in der Folgezeit entwickelnden 
Marken gegeben werden, sondern es sollen solche Quellen- 
stellen betrachtet werden, welche geeignet erscheinen, uns 
uber die Tatigkeit der Manner, welche in dem Dieden- 
hofener Kapitular genannt sind, sowie uber die Befestigungen, 
welche an den an derselben Stelle genannten Orten sich 
befanden oder errichtet wurden, weitere Aufklarung und 
somit weiteres Materiał zur Beurteilung der Meitzenschen 
These zu verschaffen.

Gehen wir die einzelnen Grenzpunkte von Siiden nach 
Norden durch, so haben wir beziiglich Lorchs zunachst eine 
dunkle Stelle in der Schrift De conversione Bagoariorum 
et Carantanorum i): Coepere populi sive Sclavi vel Bagoarii

1) MS. XI, U12. 
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inhabitare terram, unde illi expulsi sunt Hunni, et multi- 
plicari. Tunc primus ab imperatore constitutus est confinii 
comes Goterammus, secundus Werinharius, tertius Albricus, 
guartus Gotafridus, guintus Geroldus. Interim vero dum 
praedicti comites orientalem procurabant plagam, aligui 
duces habitayerunt in illis partibus, ad iam dictam sedem 
pertinentibus. Kopitar, der Begriinder der slavischen Alter- 
tumskunde, bat geschlossen, daB die 5 Genannten, unter 
ihnen auch Werner, zu gleicher Zeit an yerschiedenen 
Orten amtiert hatten, wogegen sich der Herausgeber dieser 
Quelle, sowie aller auf das Salzburger Erzbistum bezug- 
lichen Schriften in den Mon. Germ., Wattenbach, gewandt 
bat, indem er zeigtŁ), daB Goterammus schon 802 umkam1 2 3), 
dann, daB Gotafrid 823 „magnorum yirorum placito prae- 
sedit“ 8), schlieBlich daB Geroldus 826 mit Baldricus custos 
Ayarici limitis war4). Wir sehen also, daB die genannten 
Manner wabrscheinlich einander im Amte folgten, daB also 
Werner Nachfolger des Goterammus wurde, der, wie schon 
gesagt, 802 eines gewaltsamen Todes gestorben war, was 
auch Dummler wabrscheinlich gemacht bats). Derselbe 
bat uns auch gezeigt, daB schon Gerold, der praefectus 
Baioariae, also nicht derselbe, der in der Schrift De con- 
yersione u. s. w. ais guintus bezeichnet ist, an der Spitze 
dieser Lander stand, sowie daB nach dessen 799 er- 
folgten To de6 *) seine Macht in der Art geteilt wurde, daB 
eben Goterammus, Werners Yorganger, das Amt bekam, 

1) MS. XI, 11“ nota 47.
2) Annales Sancti Emmeramni Maiores (falschlich gedruckt 

„minores11, was keinen Sinn hat), MS. I, 936.
3) Meichelbeck, Historiae Frisingensis tomi primi pars altera, 

p. 229, num. CDXXXIV: guomodo Hitto cpiscopus u. s. w.
4) Annales regni Francorum, script. rer. Germ., p. 170’.
5) Dummler, Uber die sudbstlichen Marten der Karolinger 

(aus dem X. Bandę des Archiys fur bsterreichische Geschichts- 
guellen besonders abgedruckt), S. 16.

6) Annales regni Francorum, script. rer. Germ., p. 108’; Einbardi
vita Caroli magni, script. rer. Germ., p. 12.
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wahrend die Stelle des praefectus Baioariae dem Grafen 
der bóhmischen Mark, Audulf, iiberwiesen wurde i)- Auf 
letzteres kommen wir noch. zuruck; ersteres ist fur uns 
insofern von Wichtigkeit, ais wir hieraus Schliisse auf den 
Amtsbezirk von Werners Vorgangern, also auch von diesem 
selbst, machen konnen. Diimmler1 2) macht darauf aufmerk- 
sam, dafi, ais 798 Deodericus ais Bischof fur die regio 
Carantanorum et confines eorum occidentali parte Dravi 
fluminis, usque dum Dravus fluit in amnem Danubii3), ein- 
gesetzt wird, Gerold, also des Goterammus und des Werner 
Vorganger, und nicht der Markgraf von Friaul, zu dessen 
Amtsbezirk auch Karnten gehórte4), den Bischof in seinen 
Sprengel, d. i. nach Nieder-Pannonien geleitet, ferner auf 
die Tatsache, dali Goterammus nach dem Tode des Gerold 
bei der Teilung der Macht desselben ais comes confinii 
bezeichnet wird, wobei der ganzen Lagę nach nur an Unter- 
Pannonien gedacht werden kann 5). AuBer diesem Lande ge- 
horte die bayrische Ostmark mit dem Traungau zu Werners 
Bezirk, da Lorch im Traungau lag6 *).

1) Diimmler, Uber die siidbstlichen Marken der Karolinger, S. 16; 
ders., De Bohemiae condicione, Leipzig 1854, S. 24.

2) Diimmler, Uber die siidostlichen Marken der Karolinger, 
S. 16, Anm. 12.

3) MS. XI, 1014.
4) Diimmler, Uber die siidostlichen Marken der Karolinger, 

S. 16, besonders Anm. 8.
5) Diimmler, Pilgrim von Passau und das Erzbistum Lorch, 

Leipzig 1854, 8. 8.
6) Diimmler, Uber die siidostlichen Marken der Karolinger,

S. 16, Anm. 11.

Wir kommen also zu dem Resultat, daB der im Dieden- 
hofener Kapitular mit der Grenzaufsicht von Lorch betraute 
Werner an der Spitze eines Landes stand, welches sich 
zusammensetzte aus der bayrischen Ostmark mit dem Traun
gau und den beiden Pannonien. Ihr Zweck war, Schutz 
gegen die Avaren zu gewahren. Gegen die Slaven scheinen 
ihre Inhaber keine Kriege gefiihrt zu haben; wenigstens 
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erfahren wir in den Quellen daruber nichts. Dagegen be- 
richten diese oft von Kampfen, welche die custodes der 
friaulischen Mark gegen kroatische und slovenische Stamme 
zu bestehen Łatten. Diese Mark Friaul lag siidlich von 
der eben besprochenen; ihr Inhaber Baldricus und Gerold, 
der dritte Nachfolger Werners, werden 826 zusammen 
comites ac Pannonici limitis custodes genannt1). Diese 
Markgrafschaft Friaul haben wir hier, da sie mit keinem 
der in unserem Kapitular erwahnten Punkte etwas zu tun 
bat, nicht weiter zu betrachten. Von Nordwesten anderer- 
seits grenzte an die Mark des Werner die des Audulf. 
Diesen finden wir, auBer in unserem Kapitular, noch in zwei 
bei Meichelbeck2) abgedruckten Schriften zusammen mit 
Werner erwahnt; beide sprechen ais Sendboten Recht3) mit 
mehreren anderen zusammen; Audulf ohne Werner, aber 
ebenfalls mit mehreren anderen, in gleicher Tatigkeit in 
zwei weiteren Stellen bei Meichelbeck 4); eine andere Stelle 
erzahlt uns, wie er super provincia Baioariorum von Karl 
eingesetzt wird 5); auBerdem wird er noch einmal ais missus 
erwahnt6).

1) Annales regni Francorum, script. rer. Germ., p. 169.
2) p. 90, num. 118; p. 93, num. 122.
3) Dummler, Uber die sudostlichen Marken der Karolinger, S. 17.
4) p. 138, num. 239; p. 144, num. 256.
5) p. 198, num. 373.
6) p. 148, num. 269.
7) Hirsch, Jahrbiicher des deutschen Reiches unter Heinrich II., 

S. 14; Abel-Simson, Jahrbiicher des frankischen Reiches unter Karl 
dem Grofien, II, S. 325, 332.

8) Siedelungen und Agrarwesen, II, S. 153.

Was die im Kapitular erwahnten Stationen betrifft, so 
machen Regensburg und Forchheim, letzteres an der Mundung 
der Wisent in die Regnitz gelegen, keine Schwierigkeiten; 
iiber Breemberg sind die Ansichten verschieden. Wahrend 
Hirsch es in dem heutigen Priemberg bei Burglengenfeld, 
Simson in Pfreimt bei Nahburg wiederzufinden glaubt7), 
will Meitzen8) es in die Nahe von Nur nb erg yerlegen; 
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keiner gibt Griinde fur die Behauptung an; von Bedeutung 
ist der Unterschied nicht: Priemberg und Niirnberg liegen 
ungefahr auf der geraden Linie zwischen Regensburg und 
Forchheim, einer Linie, welche dem Bóhmerwalde parallel 
verlauft. Pfreimt liegt letzterem naher, etwas mehr bstlich 
ais die beiden anderen Punkte. Die Slaven, mit welchen 
Audulf an diesen Punkten zu tun hatte, sind natiirlich 
Tschechen. Uber den Bbhmerwald konnten diese nur durch 
die Passe von Cham und Eisenstein oder im Norden durch 
die Egerlandische Senke vordringen. Auf sprachwissen- 
schaftliche und agrarhistorische Momente sich stiitzend, hat 
neuerdings Paul Muller i) vermutet, daB sie letztgenannten 
Weg eingeschlagen hatten und dann nach Siiden hin in das 
Naabland vorgedrungen seien. Es kann sich in unserem 
Kapitular nun handeln entweder um den Grenzhandel mit 
diesen Slaven westlich vom Bbhmerwald oder um den 
Handel mit den in Bbhmen ansassigen und iiber die ge- 
nannten Passe heruberkommenden Slaven. Ersteres ist 
allerdings das Wahrscheinlichere. Gegen Slaven erhalt 849 
ein Nachfolger Audulfs den Oberbefehl 1 2 3 *). Gleichberechtigt 
zur Seite steht ihm hierbei Thakolf, iiber den wir schon 
oben naher gehandelt haben bei der Betrachtung der Stellen 
in den Annales Fuldenses, in welchen der Name limes 
Sorabicus yorkommt. Dieser Mann wird, ebenso wie seine 
Nachfolger Ratolph und Poppo, in den Annales Fuldenses 
ais comes et dux Sorabici limitis bezeichnet; comes et dux 
Thuringorum, dux Thuringorum heiBt er auch (die be- 
treffenden Stellen sind oben schon angegeben worden). 
Ein weiterer Nachfolger heiBt in einer Urkunde Ludwigs 
des Kindes8) marchio Thuringionum. In diesen Mannern 
haben wir offenbar Nachfolger des Madalgaud zu er-

1) Paul Muller, Der Bbhmerwald und seine Stellung in der 
Geschichte, Dissertation, Strasburg 1904, S. 46—48.

2) Annales Fuldenses, script. rer. Germ., p. 38.
3) Wartmann, Urkundenbuch der Abtei St. Gallen, II, 328,

n. 726.
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kennen. Was die Stationen desselben betrifft, so liegen 
Hallstadt (bei Bamberg) und Erfurt weit auseinander und 
sind durch naturliche Grenzen, den Thiiringer- und Franken- 
wald, geschieden1). DaC aber Madalgaud in Erfurt mit 
dem in Hallstadt identisch ist, geht, wie Knochenhauer2 3) 
zeigt, aus dem „item“ hervor. Anders verha.lt es sich mit 
Madelgaud in Schezla, auf den wir noch zu sprechen 
kommen. Hallstadt und Erfurt betreffend hat nun Hirsch ®) 
die Vermutung aufgestellt, daE die Mark, welche sich hier 
entwickelte, welche er die sorbische nennt, fur die allein 
er, ebenso wie Eichhorn4), den Namen limes Sorabicus an- 
wendet, so, wie sie von Natur durch geographische Momente 
geteilt war, spater, 876, auch politisch geteilt worden sei, 
indem der stidliche Teil dieser Mark, der um Hallstadt ge- 
legene, mit dem nordwestlichen Teil der bbhmischen zur 
frankischen Mark, die wir in der Hand der Babenberger 
finden, vereinigt wurde. Ahnlich haben vor Hirsch schon 
Eichhorn 5) und Wenck 6) sich geauBert. Diese Ansicht ent- 
spricht ganz dem, was wir in den Annales Fuldenses, Annales 
Alamannorum und bei Regino iiber Poppo und Burchard 
erfahren. Wenn diese Betrachtung auch scheinbar nicht 
mehr in den Rahmen dieser Untersuchung gehbrt, so ist sie 
doch fur uns insofern von Wichtigkeit, ais sie uns zeigt, 
wie bedeutsam in der Zeit primitiven Verkehrs natiirliche 
Grenzen fur die politische Entwickelung sind, wie wenig 
mbglich es war, getrennte Gebiete dauernd zu einem Ganzen 
zu vereinigen.

1) Hirsch, Jahrbiicher des deutschen Reiches unter Heinrich II., 
S. 15; Meitzen, Siedelungen und Agrarwesen, I, 8. 37.

2) Knochenhauer, Geschichte Thiiringens in der karolingischen 
und sachsischen Zeit, Gotha 1863, 8. 18, Anm. 2.

3) Hirsch, Jahrbiicher des deutschen Reiches unter Heinrich II., 
S. 15.

4) Eichhorn, Deutsche Reichs- und Rechtsgeschichte, I, 8. 523.
5) Ebenda, S. 522.
6) Wenck, Hessische Landesgeschichte, 1793, II, 8. 609.

verha.lt
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Liegen nun schon Erfurt und Hallstadt entfernt von- 
einander, so war Schezla wohl noch viel abgelegener. Die 
Lagę dieses Ortes ist noch nicht sicher erkannt, man sucht 
es bei Gifhorn, Brohmte, Wittingen, Bodenteich *), zwischen 
Bremen und Luneburg1 2). Sicher lag es weiter von Erfurt 
entfernt, ais dieses von Hallstadt. Es hat nun Knochen- 
hauer 3) vermutet, daB der hier in Schezla die Grenzaufsicht 
fuhrende Madalgaud mit dem von Hallstadt und Erfurt 
nicht identisch sei, eine Annahme, die allerdings mit dem 
Wortlaute des Kapitulars wohl vereinbar ist, in welchem, 
nachdem Madalgaud zuerst bei Schezla genannt ist, bei der 
zweiten Erwahnung desselben bei Erfurt kein item steht, 
dagegen bei der gleich darauf folgenden Erwahnung in 
Hallstadt es heiBt: et ad Halazstat praevideat item Madal- 
gaudus. Also: der in Hallstadt und der in Erfurt werden 
mit item verbunden, sie sind sicher identisch; der in Erfurt 
wird mit dem in Schezla in keiner Weise zusammengestellt; 
sie scheinen nicht identisch zu sein, was bei der geo- 
graphischen Lagę der Punkte auch wohl verstandlich ist, 
hesonders auch, da beide noch geschieden sind durch den 
Amtsbezirk des Aito, ais dessen Station im Kapitular 
Magdeburg genannt wird. DaB hier bald nach ErlaB des 
Kapitulars eine Befestigung errichtet wurde, erfahren wir 
aus einigen Quellenstellen. In den Annales regni Fran- 
corum4) steht anno 806: Duoąue castella ab exercitu aedi- 
ficata, unum super ripam fluminis Salae, alterum iuxta 
fluvium Albim; ahnlich im Chronicon Moissiacense5) anno 
806: Et mandavit eis rex Carolus aedificare civitates duas, 
una in Aąuilone parte Albiae contra Magadoburg, alteram 
vero in orientalem partem Sala ad locum, qui vocatur Halla.

1) Meitzen, Siedelungen und Agrarwesen, I, S. 37, u. II, S. 153.
2) Miihlbacher, Deutsche Geschichte unter den Karolingern, 

1896, S. 285.
3) Knochenhauer, Geschichte Thiiringens, S. 18, Anm. 2.
4) Annales regni Francorum, script. rer. Germ., p. 121.
5) MS. II, 258.
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Der in den Annales regni Francorum zuletzt genannte Punkt 
ist offenbar auch Magdeburg, der zuerst genannte vielleicht, 
ebenfalls mit dem Ohronicon Moissiacense iibereinstimmend, 
Halle, oder doch ein nbrdlich von Merseburg gelegener 
Punkt und sicher nicht Merseburg selbst, was auch schon 
Hesse r) richtig bemerkt, der aber in Merseburg eine altere, 
auf Kónig Pipin zuriickgehende Grtindung erkennen will, 
wogegen aber Knochenhauer mit Recht auf das Fehlen 
jeglicher hierauf deutender Quellenstellen hingewiesen hat.

Die nbrdlichste Station, welche in unserem Kapitular 
genannt ist, war die des Hredi zu Bardowiek; nordlich hier- 
von lag rechts von der Elbę der limes Saxonicus, den wir 
hier nicht zu betrachten haben.

Auch bei der Betrachtung der Quellenstellen, sowohl 
derer, welche den Namen limes Sorabicus erwahnen, ais 
auch derer, in denen das nicht der Fali ist, konnten wir 
also ebensowenig, wie bei unserer Untersuchung iiber 
Meitzens Hauptstiitze, das Diedenhofener Kapitular, zu dem 
Resultat kommen, dali die Meitzensche Auffassung haltbar 
sei. Wir hatten im Verlaufe unserer Ausfiihrungen zu- 
nachst Gelegenheit, Meitzen verschiedene Ungenauigkeiten 
und Irrtiimer nachzuweisen. Er versaumt es, genau an- 
zugehen, worauf er sich stiitzt; er spricht von zwei Kapi- 
tularien, wo nur das zweite der beiden mit seinem Gegen- 
stand etwas zu tun hat; er datiert 806, wahrend wir 805 
ais richtig nachweisen konnten; in dem einen seiner Be- 
richte yergiBt er einen der Hauptpunkte, Magdeburg; in 
seinen beiden Berichten fiigt er zwei Punkte ein, von 
denen im Kapitular nichts steht und fur die er auch sonst 
keine Belege bringt: Naumburg und Merseburg. Bei dem 
Fehlen jeglicher naherer Ausfiihrungen kónnen wir nicht 
erkennen, ob er letzteren Punkt etwa auf Grund der be- 
sprochenen Ansicht Hesses angenommen hat; aber auch

1) Ludwig Hesse, Calendarium Merseburgense, in der Zeitschr. 
f. Archivkunde, Diplomatik und Geschichte, I, 1834, 8. 108.

2) Knochenhauer, Geschichte Thiiringens, S. 16. 
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wenn dies der Fali ist, so andert das an der ganzen Sach- 
lage nichts, da wir die Ansicht Hesses ais ganz in der 
Luft schwebend erweisen konnten. Selbst bei Meitzens 
Annabme einer festen Grenzlinie konnte diese schwerlich 
die beiden genannten Punkte passieren; da wir aber zeigen 
konnten, daB eine solche feste Grenzlinie gar nicht existierte 
und auch nicht in dem Kapitular gemeint war, so fallen 
diese beiden Punkte, Naumburg und Merseburg, ohne 
weiteres fort.

Haben wir nun die Meitzensche Annabme einer be- 
stimmten, befestigten Grenze in der Art des limes Romanus 
gegen die Slaven in karolingischer Zeit ais unhaltbar er- 
wiesen, so liegt es uns andererseits doch ganz fern, zu- 
gleich damit die agrarhistorische Bedeutung dieser Linie 
ohne weiteres bestreiten zu wollen. Es ist wohl mbglich, 
dali die durch die genannten Punkte gegebene Linie tat- 
sachlich die Grenze bildet, bis zu welcher nach Osten hin 
germanische Siedelung in reiner Form auftritt; zuruck- 
weisen miissen wir nur die Ansicht, daB diese Tatsache in 
dem Yorhandensein einer befestigten Grenze ihren Aus- 
druck oder gar ihren Grund finde. Im ubrigen brauchen 
wir auf die agrarhistorische Seite der Frage ebensowenig 
einzugehen, wie auf die weitere Entwickelung des Marken- 
systems aus den besprochenen Anfangen und auf die ver- 
schiedenen darauf beziiglichen Verfassungs- und rechtshistori- 
schen Fragen und begnugen uns, ais Resultat dieser Arbeit 
festzuhalten: Karl der GroBe bat nach beendigten Sachsen- 
und Ayarenkriegen Mannern, welche, zum Teil wenigstens, 
sich schon frtiher sein Vertrauen erworben hatten, die 
Aufsicht an der Grenze gegen die Slaven anvertraut, ohne 
aber eine Befestigung die Grenze entlang anzulegen, und 
in einem Kapitular bestimmte Punkte ais Stationen ange- 
wiesen fur die Uberwachung des Grenzhandels mit den 
Slaven.



VII.
Pappenheim in Miihlhausen (Thiir.) 

16.—19. Oktober 1632.

Von

Professor Dr. R. Jordan in Miihlhausen i. Thiir.

Aus dem Geschick der Stadt Miihlhausen (Thiir.) im 
dreiBigjahrigen Kriege ist fur weitere Kreise bisher nur 
sehr wenig bekannt geworden. Im dritten Bandę der 
„Chronik der Stadt Miihlhausen (Thiir.)u, S. 28—100 findet 
sich eine Ubersicht der Ereignisse, die gegen Ende des 
Krieges immer knapper wird, gleicb ais wenn die Hande 
erlahmt waren, die fur so viele Jahre nur von Not und 
Elend zu berichten hatten. In den „Kriegsakten11 des 
Miihlhauser stadtischen Archivs, die in einer langen Reihe 
wohlgeordneter Bandę, bisher kaum benutzt, dastehen, liegt 
ein sehr reiches Materiał vor, das durch andere Akten 
sich noch yielfach wird erganzen lassen. Ich selbst habe, 
wesentlich nach der Chronik, bereits in den „Thiiringer 
Monatsblattern “ 1904, No. 9—10, einen yorlaufigen Be- 
richt iiber Pappenheims Anwesenheit in Miihlhausen ge- 
geben, zu dem ich hier eine wichtige Erganzung bieten 
mbchte. Bereits dort habe ich einen diese Ereignisse be- 
treffenden Artikel Friedrich Stephans erwahnt, der im 
„Miihlhauser Anzeiger11 (13.—-14. Mai 1902) von G. Wolff 
neu zum Abdruck gebracht ist, wie ihn Stephan selbst in 
dem in Miihlhausen erschienenen „ Gemeinniitzigen Unter- 
haltungsblatt“, 1826, No. 3, yeróffentlicht hatte. Langst ist 
diese Zeitschrift eingegangen und ybllig yergessen; fur die 
stadtische Bibliothek in Miihlhausen habe ich dayon bisher 
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nur wenige Bandę retten konnen, und auch der erneute 
Abdruck steht in einer Zeitung, wird also erdrtickt von der 
Fiille der Politik und ebenso rasch vergessen sein wie an 
erster Stelle. Da es mir nun gegluckt ist, die „alte Hand- 
schrift“, die Stephan ais seine Quelle angibt, aufzufinden — 
es ist ein lobenswerter Fortschritt, daB man in unserer Zeit 
sich an genaue Angabe solcher Quellen gewóhnt hat — so 
halte ich es fur niitzlich, wenn ich den so interessanten 
Bericht hier nach dem Original, das Stephan tiberarbeitet 
hatte, nochmals zum Abdruck bringe. Absichtlich wieder- 
hole ich die Uberschrift von Stephans Artikel, um an- 
zuerkennen, daB ich auch hier, wie schon ófter, seine 
Arbeit wieder aufnehme.

Der Bericht steht in „Protocollum Triplicis Senatus 
Anno 1631 usque 1644 inclusive“ (T. 1. 2. 3. 4. N. 7 des 
stadtischen Archivs zu Miihlhausen), S. 55 u. f.

Mit kurzeń Worten mbchte ich auch hier daran er- 
innern, daB es die Yerhaltnisse des Eichsfeldes waren, 
die Pappenheim, der seinen Marsch in anderer Richtung 
hatte nehmen wollen (vgl. S. 341), nach Miihlhausen 
fiihrten. Yon Gusta v Adolf war das Eichsfeld Herzog 
Wilhelm von Weimar ais eine Beute in Aussicht gestellt, 
die er von Miihlhausen aus zu gewinnen und zu sichern 
suchte, wie ich das an anderer Stelledargelegt habe. 
Dabei war die alte Feindschaft wieder erwacht, die 
sich merkwiirdig lange in den Beziehungen dieser beiden 
Nachbarn beobachten laBt und bereits Ende Juni, ais 
Pappenheim die Werra iiberschritt, seine Reiter von Duder- 
stadt aus vor die Torę der Stadt fiihrte. Kaum war die 
Gefahr geschwunden, so lieB Herzog Wilhelm das Eichsfeld 
wieder besetzen, und der Superintendent Andreas Cramer 1 2) 

1) Vgl. meine Studie „Herzog Wilhelm von Weimar, die Stadt 
Miihlhausen und das Eichfeld 1632“ in „Aus alter Zeit“ (Beiblatt 
zum Miihlhauser Anzeiger), Nr. 65 u. f.

2) Vergl. iiber ihn meinen Artikel in den Geschichtsbliittern 
fiir Stadt und Land Magdeburg, 1904, Heft 2.
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in Muhlhausen suchte, ohne Bewilligung des Rates, in 
Heiligenstadt die Reformation einzufiihren. Ais nun Pappen
heim zum zweiten Małe und mit ganzer Macht auf dem 
Eichsfelde erschien, war es besonders die Klage uber dies 
Eingreifen des Miihlhauser Superintendenten, die den Grafen, 
der in jungen Jahren selbst in evangelischer Lehre er- 
zogen war, bewog, seinen Weg uber Muhlhausen zu nehmen, 
um die Stadt zu strafen. Wie er das getan, lehrt der 
folgende Bericht.
Kurtzer warhafftiger Vorlau£f defien, waB sich zu Muhlhausen bey 

defi General undt Feldtmarschalls Grafen Gotfriedt Heinrich 
vom Papenheim iiberfall und darauf erfolgete pliinderung 

denckwiirdiges hat begeben und zugetragen.
Anno 1632. Sontags den 14. Octobris, Nachdem der regierende 

Burgermeister H. George Andreas Selig sonder zweiffel die ver- 
gangene nacht von deB Keyserlichen General undt Feldt Marschalls 
Grafen vom Papenheimbs anmarch mit seiner Armada gewifie nach- 
richt erlanget, hatt er alhiero zu bleiben sich nicht getrawet, dero- 
wegen er mit seinem Weib undt Kindern des morgens friihe, da 
mann die thor eróffnet, davon gewolt, es haben ihn aber die burger, 
so die wachę am Erfurdter thor gehabt, nicht hinauB laBen wollen, 
sondern vor ihme das thor feste zugehalten, daB er mit den seinigen 
hat wieder miiBen zuriickkehren.

Montags den 15. Octobris ist auf gutbefinden der herren Con- 
sulum, weillen die gefahr wegen des Papenheimbs in der Stadt 
ruchtbar und immer grbBer worden, der regierende Gericht Schult- 
heiB H. Christoph Borlaeus naher Erfurt an Herzog Wilhelm 
zu Sachsen F. Gn., damals Generallieutenant uber die Kónigl. 
Schwedische Armee, undt den Kónigl. Schwedischen Residenten 
Alexandrum EBken geschickt worden, umb beyderseits orthen die 
vor Augen schwebende gefahr gebiirlichen zu remonstriren und umb 
die yielmals vertróstete hiilff und wiederstandt zu bitten. A1B nun 
gedachter Gerichts schultheiB mit dem kutschwagen yor die Stadt 
an Papirers1) mauren kommen, ist des biirgemeisters Seligs weib, 

1) Damit wird urspriinglich ein Mitglied der Familie Bonat 
gemeint sein. Dominicus Bonat aus Espinal an der Mosel griindete 
1520 die erste Papiermiihle vor der Stadt (Chronik der Stadt Miihl- 
hausen, 1, S. 164). Auch auf der Kartę des Hegemals von 1729 
fiihrt ein Ackerstiick vor dem Erfurter Torę die Bezeichnung „Pa- 
piers Mauren “.

XXIV. 22
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welche sich mit etzlichen kindern zuyorn heimlich auB der Stadt 
gemachet, herfiir getretten und hat gebeten, sie mit auff Erffurt zu 
nehmen, ihr herr hette es so befohlen, welches dann der EL Ge- 
richtschultheiB gewilliget. Gleicher maBen ist der H. Superintendens 
H. Andreas Cramerus, alfi ihm von dieser reise apertur geschehen, 
im voriiberfahren auf dem niedermarkte mit auffgestiegen vorgebende, 
daB er in Erffurt nothwendige geschaffte zu yerrichten hette.

Dienstages den 16. octobris, war der Tag S. Galii, wird auf 
das rathhaufi berichtet, wie ezliche baursleuthe vor dem pfortenthor 
weren, welche aufisagten, wie sie ezliche compagnien Croaten hetten 
gesehen vom Eichsfelde herab in hiesiges territorium zu marchiren, 
die theils der bauersleuthe gepliindert, yerjaget, auch theilfi der- 
selbigen gar todt geschoBen, unter anderm aber einen von Lenge- 
feldt ’) n. Ackermann, welchen sie auf dem Lengefeldischen wege 
todt gefunden, undt noch einen bei Ammera1), undt fliichteten die 
leuthe allenthalben hehr naher der stadt, behten, sie einzulaBen.

1) Zwei zum miihlhausischen Gebiete gehorende Dorfer.
2) Wie sie bei Pappenheims erstem Erscheinen auf dem Eichs- 

feld im Juni bis vor die Stadt gekommen waren.
3) Vgl. mein Heft 3, „Zur Geschichte der Stadt Miihlhausen11,

S. 43. Es war ein Kollegium von 12 Mann, die dauernd im Amte
blieben und neben dem in seinen Abteilungen jahrlich wechselnden
senatus triplex dauernd das Regiment mitzufiihren hatten. Im
Grunde war damit erzielt, was die Bewegung von 1523—25 im
„ewigen Rate“ erstrebt hatte.

Es haben auch die schaffer, so mit ihrem schaffyieh noch 
draufien im felde gelegen, mit den hauffen naher der stadt geeilet, 
solche aber nicht erlangen konnen, weil des Papenheimbs yólcker 
ihnen allzu geschwinde aufn halz kommen, undt das vieh nicht 
salyiren konnen.

Wie nun der H. biirgermeister Selig [welcher yorhinn die 
leuthe fort undt fort weiB gemacht, daB es nicht Papenheimb selber 
mit der gantzen armada were, sondern nur streiffende parteyen2), 
undt dahero gerahten, daB man davon nichts in die stadt einnehmen, 
yielmehr sich wehren solte in hoffnung succurBes von den Schwe- 
dischen aus Erfurt] den ernst gesehen, maBen denn die hauBleuthe yon 
den kirchthiirmen, auch andere burger, so in der hohe gewesen, be
richtet, daB der ganze schwalch den Dacherieder berg herab naher 
Ammera und auff die stadt zu marchirte, hat er sobaldt die herren 
senioren3 * * * * *) lafien zusammen fordern und dieses strategema erfunden 
(gestalt er wohl wuBte, wie hefftig er sich bey dem Schwedischen 
kriege yortieffet), und ihnen einen reyerfi yorgeschrieben, darinnen 
sie sich yorpflichten solten, daB alles dasjenige, waB zeithero bey



Pappenheim in Muhlhausen (Thiir.) 16.—19. Oktober 1632. 327

dem Schwedischen kriegswesen undt sonsten wehre furgelauffen, mit 
ihrer allerseits wifien undt approbation were geschehen, da auch ein 
oder ander gefangen wegkgefuhret wiirde, solte derselbe von der 
stadt geloset werden. Besagter rererB ist zwar unterschrieben worden, 
wafi aber ein oder der ander dabey vor gedancken gehabt haben 
mag, indem sich das factum viel anders yorhalten, solches ist Gott 
bekannt. Diesen reyerB hat der burgermeister zu sich genommen 
und zeit seiner wehrenden gefangenschafft bey sich behalten, lautet 
wie folget:

Wir hemachbenannte personen zum consilio der herren senioren 
alhier gehorig yerpflichten uns hiermit aufitrucklich, weil wir das- 
jenige, so biBhero im kriegswesen und sonsten diB orts vorgangen, 
mit gesamtem raht und beliebung verrichtet, daB wir derowegen 
auch bey einander stehen undt, da ein oder mehr regimentspersonen 
deBhalb angefeindet, gefangen oder sonst molestiret werden solte, 
dieselbe nicht zu verlaBen, sondern allerdings schadloB zuhalten undt 
von gemeiner stadt wegen zulosen. Urkundt dieser unserer eigen- 
handigen unterschrifft. Signatum Miilhausen den 16. Octobr. 
A° 1632.

Georg Andreas Selig. Bgrm.
Christian Ohme D. mp. 
Christoff Breittung mp. 
Matthaeus Zellmann.
Blasius Weyda.
Jos. Yolckenant.

Mertin Huck.
Johann Schmidt.
Valtin Werner.
Johann Belstedt.
Blasius Mehler.

Christoff Auyener1).

1) Hier wie in der Chronik macht sich eine dem Burgermeister 
Selig wenig giinstige Beurteilung geltend. Aus den Akten wird sich 
doch wohl ein anderes Urteil begriinden lassen. Er war der Fiihrer 
der schwedisch-weimarischen Partei in der Stadt, der bedeutendste 
Yertreter der Biirgerschaft, dem man, zum Teil wenigstens, mit Un- 
recht das hereinbrechende Ungliick zuschob.

Bey diesem verwirreten handel ist auch dieses zuerinnern 
denckwiirdig, dal! eben dieses tages friih morgens der kónigl. 
Schwedische obrister Christoff Friederich von EBleben, nobilis ex 
Westphalia, vor seine compagnie reuter in der stadt quartier be- 
gehret, darauff auch die ąuartier gemacht worden. Nach dem er 
sich aber der Papenheimischen macht nicht bastant befunden, hat 
er geschwinde sich mit der compagnie auf Erffurt salviret undt die 
balletzedel aufm Rahthause liegen laBen, welche zedeln baldt den 
Papenheimischen Quartiermeistern weren in die hande gerahten, 
wenn sie nicht so geschwinde vom tisch zusammen gerafft undt 
beyseit gebracht worden. Ist also die Stadt, Gott sey danck dafiir 

22*
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gesagt, von einigen Schwedischen yólckern diefi moment ganz frey 
gewesen, sonsten, da der Schwedischen einiger weren gefunden 
worden, hette die Stadt davon grofies ungliick erfahren.

A1B nun hierauff die gantze Armada auff die stadt zu marchiret, 
undt die Regimenter zwischen der stadt undt Ammern1) sindt in 
bataglia gestellet gewesen undt immer naher der Ammerbriicken2) zu 
avaneiret, ist wegen E. E. Rathts der stadthauptmann Christian 
Bergmann mit dem trommelschlager Ritze3) Walthern zu ihnen vor das 
Ammerthor4 5) geschieket. Die Papenheimischen haben den trommel
schlager jenseits der brucken unter sich genommen, ihme die Augen 
verbunden undt also ihn zum generał Papenheimb gefiihret, von 
welchem er examiniret, ob auch schwedische vblcker in der stadt 
weren, undt nachdem er von dem trommelschlager einige nachricht 
erlanget, hat er ihn bey sich behalten, ist er mit den volckern zum 
Ammerthor herein in die vorstadt S. Margarethen (sintemalen das 
Ammerthor offen gestanden, undt die burger in dieser wie auch in 
den andern vorstadten theils sich vorstecket theils naher der stadt 
gewichen), marchirt, hat in Blasii Gorlachs hause gegen dem spittal6 7) 
sein quartier genommen undt die Regimenter zu beiden seiten rings 
um die stadt her in die vorstadte sich einzutheilen beordert6). In 
gedachtem Blasii Gorlachs hause ist der generał Papenheimb von 
E. E. Raths deputirten, H. Emanuel Reinharten, H. Johan Georg 
von Ottera undt H. Gotfriedt Platnern, secretario, beneventiret 
worden, worauff der generał nicht allein die erbffnunge der stadt, 
sondern auch vor ihn undt die ganze Armada quartier undt unter- 
halt begehret undt nebens diesem 200000 Rthlr. straffgelder, denn 
die stadt an kays. Mayt. were meineydig undt trewlos worden, sie 
hette sich an den kbnig in Schweden, so des Keysers feindt were, 
gehenget, demselbigen hulff undt beystandt geleistet, das Eichsfeldt 
helffen pliindern und darauf so barbarisch gehandelt, daB es nicht 
zu verantworten stiinde, maBen solches der augenschein auBweisete ’).

1) Dorf % Stunde nordlich von Miihlhausen.
2) Briicke uber die Unstrut.
3) Abkurzung von Heinrich.
4) Tor in der auBeren, die Vorstadte einschlieBenden Mauer.
5) Hospital S. Margarethen.
6) Gegen die Vorstadte war die innere Stadt durch ihre eigent- 

liche alte Befestigung abgeschlossen. Gorlachs Haus lag sehr nahe 
vor dem inneren Pfortentor, das durch dazwischen liegende Teiche 
gedeckt war.

7) Inwieweit dieser Vorwurf wegen Pliinderung des Eichsfeldes 
begriindet war, hoffe ich an erwahnter Stelle auf Grund der reichlich 
yorliegenden Akten zeigen zu konnen.
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Ob er nun wohl fueg undt macht hette, die stadt totaliter zu ruiniren 
undt mit ihr gleichwie mit Magdeburg zu procediren, gestalt er sich 
solches anfangs hette gentzlich fiirgenommen, auch iiber die stadt 
ein solches urthel im kriegsrath were beschlofien worden, so hette 
sich doch sein gemiith, ie naher er bey die stadt kommen, geendert 
undt dahero es auff obige geldtstraff der 200000 Rthlr. kommen 
lafien, seine unterhabende armada damit zuverstercken. Dieses solten 
die abgefertigte dem raht hinterbringen undt sich nicht lange be- 
dencken, sonsten er so viel leuthe bey sich hette, welche die thore 
selbsten erbffnen solten.

Wie freundtlich Papenheimb hierbey des rahts deputirte ange- 
laBen, ist aus diesen seinen wortten abzunehmen, indem er gesagt, 
wenn man iezo seine ankunfft gerne sehe, solte ihn dieser undt der 
wegkholen1). Worauff deputati das beste vorgewant undt sich zur 
relation erbotten, denen alfibaldt von dem generał Papenheimb ein 
obrister wachtmeister, deB Geschlechts einer von Miinchhausen, zu- 
geordnet, diB Sr Excellenz begehren dem rahte selbsten anzumetden.

1) Vgl. Chronik der Stadt Miihlhausen, III, S. 62.

Wie nun die abgefertigte mit gedachtem obristen wachtmeister 
zum auBwendigsten pfortenthor durch die stadtwache eingelafien 
worden, dringen die Wallonen sich zugleich mit herein zwischen 
beyde thore, undt ist kaum so viel raum vor dem volcke, dafi des 
rahts deputirte mit dem obristen wachtmeister vermiigen in die stadt 
kommen. Von besagten Wallonen wirdt die biirgerwache von dem 
thor mit gewalt abgetrieben, und es erschallet darob ein solches 
schrecken in die stadt, die Wallonen weren zum pfortenthor herein- 
gebrochen und thetten alles niedermachen, welcher rumor alB falsch 
sich doch baldt hat verlohren. Wie dann auch die burger, so bey 
zeitherigem kriegswesen im fleischhause auf der paradę gehalten undt 
von dem vielen wachen und auffwartten sind defatigiret gewesen, 
das gewehr zu sich genommen undt sindt damit naher hause gangen.

Sobaldt nun deputati unter das RahthauB mit dem obristen 
wachtmeister angelanget undt den zustandt referiret, hat Bgr. Selig 
so lange die resolution wegen einnehmung des generals auffgehalten, 
auch davon nicht eher umbfrage gehalten, bifi die herren senioren 
obgedachtes reverB unterschrieben, wiewohl der obriste wachtmeister 
gar hefftig die resolution urgiret undt gebeten damit zu maturiren, 
dafi nicht er nebens der stadt bei dem generał in leib undt lebens 
gefahr gerahten mbchten, denn er besorgete, dafi durch solch 
cunctiren der generał ungehalten undt gewiBlich die thore mit gewalt 
auffhauen laBen wiirde, waB vor confusion nun darauf wiirde er- 
folgen, das wiirde mann mit schaden erfahren.
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Hierauff ist nach 9 uhren vormittage der generał Papenheimb 
in die stadt eingelaBen, der denn also baldt alle straBen durch- 
geritten in meinung etwa burger in gewehr anzutreffen, hat aber 
niemandt gefunden. Er hat auch durch den generał lieutenant 
Camario die stadt thore mit 200 Wallonen, Mufiąuetirern zur wachę, 
ingleichen alle abendt, so lange er mit den andern generalspersonen 
in der stadt logiret, des nachts die straBen mit 600 reutern fort und 
fort battiren laBen.

Item sindt in dieser stunde die balletzedeln auf die Generals
personen und andere hohe officirer auf dem rahthause ausgetheilet 
worden, dorauff ieder das ąuartier in der stadt wurcklich bezogen1). 
Diese ungebetenen gaste nun haben an eBen, trincken und fourage 
sich nicht ersettigen laBen, sondern manchen burger umb 50, 60, 
100 und mehr reichsthaler an gelde und wahren (welches die chur- 
mainzischen beamten vom Eichsfelde sonderlich wohl gelernet) ge- 
brandtschatzet, auch beym aufbruch der yólcker theilB biirgersheuBer 
ganz ausgepliindert.

1) Die Quartierliste liegt in einem anderen Aktenstiicke vor; 
ich werde sie in anderem Zusammenhange yeróffentlichen.

In die yorstadte hat generał Papenheimb sechs regimenter zu roB 
und fues zu einem hinterhalt eingeleget, welche die yorstadte sampt den 
miihlen auBgezehret und yerderbet. Entlichen aber hat er die miihlen 
wegen des mahlens mit lebendigen salyaguardien yersehen laBen.

In dem herein marchiren tref fen die Wallonen einen schneider- 
gesellen, Paul Eccarts, des hopfenmeBers sohn, im pfortenthore 
ahn, nehmen ihn gefangen, undt weil er hiebevorn unter des generał 
Papenheimbs armada gedienet, aber auBgeriBen, wirdt derselbige 
folgenden mittwochen, den 17. oetobris, auf des generals befehlich 
vor dem pfortenthor gegen dem petersteich an einen baum in Bastian 
Schróters garten durch hiesigen scharffrichter auffgekniipffet, ist 
hernach auf dem Peterskirchhof begraben worden.

A1B nun die vor augen schwebende groBe gefahr anderB nicht 
denn durch wiirkliche parition gegen Se Excell. den generał Papen
heimb abzuwenden gewesen, so seindt noch selbigen dienstags den 
16. october in der nacht zu 9 uhren die e. e. e. rath und rathe zu
sammen kommen, welche einen solchen schluB gemacht, daB durch 
die ganze stadt eine anlage gemacht wurde, damit ein 40 ad 50000 
rthlr. an gelde, kleinodien, geschmeide, pferden, tuch undt andern 
wahren zusammen gebracht undt auff die geforderten straffgelder 
bezahlet werden mochten.“

Diese Verhandlung der Ratę liegt ebenfalls in den 
Protokollen vor, wo sie vor dem yorliegenden Berichte 
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Steht, der also erst spater, doch wohl erst nach Pappen- 
heims Abzug, abgefaBt wurde. Da sie einige Erganzungen 
und einen Eiublick in die Not der Stadt bietet, so mogę 
hier einiges daraus eingeschoben werden.

In triplici senatu circa 9. respertinam.
Proponitur, wie heutiges vormittages der kayserliche feldt- 

marscball graff Gotfriedt Heinrich von Papenheimb vom Eichsfelde 
auB mit einer starcken armada zu rofi undt fues sampt darzu ge- 
horiger artilleria der stadt weniges gebieth undt dorff schaff ten uhr- 
plótzlich undt ehe mann deCen recht innen werden konnen iiber- 
fallen undt dieselbe gleichsam alB eine stareke waBerfluet genzlich 
iiberschwemmet, gestalt er denn das volck ufm Wendewehr') in ba- 
taglia gestellet undt auf die stadt avanciren auch anfangs dieselbige 
durch einen trompeter, bald darauf durch einen trommelschlager 
auffordern undt sich auf gnad und ungnad zu ergeben begehren 
laBen.------ — Weill man dann sich gegen eine solche macht undt 
gewalt nicht hettekonnen auffhalten, dieses ungliick undt trangsal aber 
nechst gottes vorhengung meisten theils durch die beamte des Eichs- 
feldes (alB welche die stadt beym generał wegen der reinen, evange- 
lischen religion, undt daB sie in den Leiptzischen bundt der evange- 
lischen chur-fursten undt stande mit eingetretten, verhafiet gemacht) 
der stadt zugewiesen worden, so were nechst gottes hiilff kein anderes 
mittel, sich, sein weib, kind und gesinde bey ehren undt leben zu 
erhalten, auch dieselbige sampt der ganzen stadt vor mordt, brandt 
undt pliinderung zu schiizen, alB daB jedermann darauff bedacht 
were undt sich bey seinem vermbgen also angrieffe, daB der generał 
begiitiget wurde, es ad extrema nicht kommen noch der stadt mit 
ihrem unaussprechlichen, unwiederbringlichen schaden der garaufi 
(worauff denn die Eichsfelder ein sehre verlangen hetten), gemachet 
werden móchte, welche treuhertzige vormahnung denn ieder rahts- 
person in seinem votiren beobachten, auch die seinigen zu aller 
assistenz undt rettung gemeiner stadt ernstlich vormahnen woltę. 
Seąuuntur vota senatorum. H. B. D. Ohme. Man solle sich be- 
miihen, ob die summa zum hochsten auf 50000 rthlr. zu bringen 
were, so denn an gelde, geschmeide, wahren undt anderm bey den 
rahtspersonen und biirgerschafft zu erheben. H. B. Breitting. Mann 
mufie sich accommodiren undt dahin zutrachten, ob es bei den 
unterhandelern auf 40000 rthlr. zu bringen. H. Jacob Gotze quod 
sic: wolle das seinige thun mit silberwerg, eisen undt anderm, was 
er habe. H. Bastian Temme, so nahe es zu bringen seyn wolle,

1) Flur jenseits der Unstrut. 
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mufie man accommodiren. H. Johann Ohme remittit se ad con- 
sultum dmn. consulum und auch die iibrigen Mitglieder des Rates, 
51 in Summa, stimmen dem bei. Conclusum unanimiter, man solle 
accordiren, die angeforderte summa auf ein leidentliches von 40 bifi 
50 000 rthlr. zu bringen sich bemiihen und solche an gelde, geschmeide, 
wahren und anderm abstatten, innmafien dann aiso baldt uf ieglichen 
einwohner ein auffsatz durch die ganze stadt ist gemacht worden, 
nach welchem ieder seine schuldigkeit abzutragen ist angedeutet.“

Unser Bericht fahrt dann fort:
„Mafien dann auch baldthin unterschiedtliche stueben auff 

dem rahthause, zur einnahme gewifie commissarien sindt deputiret, 
undt baldt darauf die angesezte contribution durch offentlichen 
trommelschlag der biirgerschafft intimiret worden.

Vorgemeltes dienstags den 16. octobr. circa yesperam hat 
generał Papenheimb durch offentlichen trommelschlag in der stadt 
allenthalben aufiruffen lafien, wo ein oder ander burger giitter bey 
sich hette, die den Schwedischen officirern oder denen vom adel undt 
amptleuthen aufi den chur- undt fiirstenthumben Sachsen undt 
Hefien zustiinden, solche also baldt anzumelden undt von sich zu- 
geben bei straff der aufipliinderung, auch yerlust leibs und lebens, 
deBhalben auch darauff in unterschiedtlichen heusern yisitation ist 
angestellet und von den Papenheimischen deputirten ein ansehnliches 
gefunden worden.

Item alB dieses tages in der nacht ein fiirnehmer burger in 
den Beuren hoff1) gehen undt nach seinen einlogirten gasten sehen 
will, wirdt derselbige von der schaarwache angeruffen, woher er mit 
seinem degen kehme, undt weil er nicht stehen bleibet sondern 
naher dem Blasii kirchhof2) eilet undt die kirchhofs thiir hinter 
sich zuschleust, yerfolget ihn die wachę, lauffen yor den Beuren 
hoff, machen lerm, also daB die andere schaarwache, so auff dem 
niedermarckte gehalten, darzu kbmmet, eróffnen zusammen mit 
gewalt den Beuren hoff, nehmen den burger gefangen, halten ihn 
yor einen espion undt fiihren ihn in das stockhaus.

1) Er war vom Erzbischof von Mainz Christian Birckner ge- 
schenkt worden (Chronik der Stadt Miihlhausen [Thiir.], III, 19), 
von dem er 1613 neu gebaut war, wie die iiber der Einfahrt stehende 
Zahl beweist. War der Burger also ein Mitglied dieser Familie? Sie 
war katholisch geblieben, was zu seiner Rettung beigetragen haben 
kann. Das Hans heiBt noch jetzt „Burener Hof“.

2) Der Hof liegt am Untermarkte dicht neben der Kirche D. 
Blasii, dereń Kirchhof bis 1802 mit einer Mauer umgeben war; vgl. 
Festschrift der Stadt Miihlhausen (1902), S. 72.
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A1B nun generał Papenheimb solches erfahren, hat er ordre 
ertheilet, den burger aufhencken zu laBen, es were ihm auch solcher 
schimpff wiederfahren, denn Papenheimb defihalben weiters nach- 
gefragt. Weill aber dieser burger dem kayserl. generalcommissario 
Henrich Christoph von GrieBheim sehr wohl bekant, hat derselbige 
den burger beym generał zum besten entschułdiget undt loB gebeten.

Dato ist in der nacht zu 8. Nicolai1) durch verwarlosung der 
soldaten, dereń die vorstadte ganz voll gesteckt gewesen, eine feuers- 
brunnst entstanden, davon ezliche heuser eingeaschert worden. Es 
hat zwar die soldatenwache am inwendigsten felchten thor2) die 
burger, so zum feur lauffen undt leschen wollen, nicht wollen auB- 
laBen, indem aber der generał selbsten darzu kommen, sindt sie 
willig zum thor auBgelassen, gestalt denn der generał zum feuer- 
leschen selbsten anordnung gemacht.

1) Westliche Vorstadt Muhlhausens.
2) Das Felchtaer Tor, das aus der Stadt in die genannte Vor- 

stadt fiihrte. Neben dem inneren gab es noch ein mittleres und 
auBeres Tor.

3) 4 Biirgerfahnen fiir die alten Viertel der Stadt, 2 Reiter- 
standarten fiir die Reiter aus Stadt und Land.

Mittwochen den 17. octobris wurdt die angesetzte contribution 
abermals durch den trommelschlag gefordert, darauff die burger- 
schafft sich so heuffig eingestellet, daB die einnehmer alle hende 
roli zuthun gehabt, wiewohl die Papenheimische kriegescommissarii 
sich damit nicht ersettigen laBen, sondern des rahts deputirte un- 
fleiBes beschuldiget undt fort undt fort mit der auBpliinderung un- 
geschewet getrohet. Vielen burgera haben die Papenheimischen 
soldaten das geldt, so sie zur contribution aufs rahthaus tragen 
wollen, auf der straBen wegkgenommen.

Donnerstags den 18. octobris hat generał Papenheimb bey 
ezlichen burgern nach des rahts zeughause gefraget, undt alB ihm 
geantworttet, daB man alhier von keinem wiiste, sondern nur auf 
dem rahthause einige rustkammer were, hatt ihm selbige der 
regierende biirgermeister Selig miiBen laBen auffschlieBen, darinnen 
er die vier biirgerfahnen nebens zweyen reuter standarten3), eine vor 
die burger, die ander vor die bauren reuterey gefunden, welche er 
zu sich genommen undt vor sich hin in sein ąuartier tragen laBen. 
WaB auch in gemelter riistekammer an munition undt gewehr vor- 
handen gewesen, solches hat auch mit fort gemust.

Item ist darinnen ein richtschwert gewesen, welches Papenheimb 
auB der scheide gezogen, in beyde hande gefaBet undt hinter den 
biirgermeister getretten sagende: „Wie nun, herr biirgermeister ?“ 
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Dieses hat hernach des rahts stallmeister Valtin Heise, so auff den 
burgermeister gewarttet, auBgesagt; das richtschwert hat Papenheimb 
wegtragen laBen. Des rahts kutschen undt andere wagen, defigleichen 
die Pferde undt reisiges zeugk auf dem marstall ist alles angespannet 
undt mit weggefuhret worden.

Dato hat sich der churmainzisehe landtschreiber Johann Zwehl 
zu Heiligenstadt aufm rahthause gegen die beyde regierende biirger- 
meister G. A. Seligen undt Martin Hucken umb daB ihm seine 
papiermiihle vor Heiligenstadt bey der Eichsfeldischen pliinderung 
were eingeaschert *), mit wortten sehr iibel gehalten, auch Seligen be- 
schuldiget, daB er an der einascherung undt verderbung des Eichs- 
feldes uhrsache were, es ist aber Selig solcher beziichtigung nicht 
gestendig gewesen undt gesagt, waB er gethan hette, solches ge- 
trawete er vor dem generał zuverantwortten. Aber der andere 
Burgermeister Huck hat sich dieses gezancks nicht angenommen, 
sondern nur darzu dieses gesagt, er were nicht mit auf dem Eichs- 
felde gewesen. Kurz hierauff hat generał Papenheimb burgermeister 
Seligen durch einige officirer in sein ąuartier holen laBen. Ob nun 
wohl etliche in den gedanken gestanden, es hette der landtschreiber 
Johann Zwehl den burgermeister yerkleinert, daB er etwa móchte 
in yerstrickung genommen werden, so ist er doch wieder zuruck- 
kommen undt ihm nichts leydes wiederfahren.

Dato haben die Papenheimischen kriegscommissarii Christoph 
von Lerchenfeld und N. Dngelder abermals mit der auspliinderung 
getrohet. Eben dergleichen betrohung haben auch gethan der 
generallieutenant Camario und generał wachtmeister Margome, undt 
wenn es in dieser beyden unteutschen generalen macht hette ge
standen, were es mit der stadt viel erger abgelaufen.

Item ais von ezlichen rahtspersonen undt biirgem yorspiiret 
worden, daB die angeforderte straffgelder nicht auffzubringen, wiewohl 
unterschiedtliche kleinodien undt gelder, so beydes in der keysers 
cammer aufm rahthause, alfi auch auf dem gerichtshause und im 
semnerampt sindt deponiret gewesen, mann hat miiBen angreiffen, 
seindt an die 40 burger zusammen getretten, haben, auf erlangte gunst 
bey den regierenden burgermeistern, sich vor des generals Papen
heimb ąuartier am obermarkte [welches das Rosenstengelische1 2) oder

1) Die Papiermiihle brannte ab bei der BeschieBung von Hei
ligenstadt durch den Grafen v. Lbwenstein (28. Mai 1632, Wolf, 
Geschichte von Heiligenstadt, S. 67; vgl. die Aussage von Michael 
Kremster, „Aus alter Zeit“, Nr. 67.

2) Das Hoyersche Haus stand an der Ecke der nach ihm be- 
nannten Hoyer-Gasse; es ist im grofien Brande 1689 mit yernichtet
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Fleischhawrische hauC genannt undt jezo Hans Georg Hoyer be- 
wohnet) rorfiiget undt den generał durch einen demiitigen fuesfall 
umb linderung der angeforderten straffgelder gebeten; worauff der 
generał, welcher zuvorn die sumtn auff 100000 rthlr. moderiret, 
noch 20000 rthlr. erlaBen, doch der gestalt, daB solcher erlaB der 
verarmten biirgerschafft, die zu den geldern nichts geben konte, 
solte zu gute koinmen. Der worthalter unter diesen burgern ist 
gewesen Johann Gopel, notarius, von Creuzburg burtig, dazumahl 
ein neuer biirger.

Freytags den 19. octobris vormittags sindt auB anordnung des 
generał Papenheimbs der regierende raht und auB iedem viertel der 
stadt sechs burger aufs rahthaus erfordert worden, da denn der 
generał in der rahtsstueben an dem tisch sich anlehnende dem raht 
undt biirgern persbnlich folgende proposition gethan:

DaB er mit seiner unterhabenden keyserlichen armada seinen 
mareh auff diese stadt hette nehmen undt die einquartirung ror 
seine yólcker suchen muBen, darzu hetten ihm die Miilhauser gnug- 
sam ursach gegeben, sintemalen die stadt und burger sich wieder 
kays. Mayt. rebellisch erzeiget, die waffen ergriffen, offentlich mit 
des kbnigs von Schweden undt herzogs Wilhelms zu Sachsen vólckern 
das Eichsfeldt, so dem kayser allewege getrew gewesen, infestiret, 
darauff mordt undt todtschlag begangen, die stadte, kloster undt 
dorffer helffen berauben undt auBpliindern undt also gehandelt, daB 
es nicht erger hatte konnen gemacht werden, gestalt denn solches 
die yestigia ausweiseten. Dieses alles hetten ihm die geistliche und 
weltliche auf dem Eichsfelde bei seinem durchmarch zum hóchsten 
geklaget, ihn umb hulffe angesuchet undt gebeten, daB die Miilheuser 
solchen schaden erstatten móchten.

Wann dann auf solche weise sich die stadt undt alle ihre an- 
gehorige an der Bom. kays. Mayt. undt churf. Gn. zue Maintz sehr 
hart vergriffen, dadurch ihre hab undt giitter, ja leib undt leben 
sampt allen freyheiten verlohren, dergleichen freyheiten doch der 
waBerkonig zu Schweden (ita fuerunt verba formalia), sampt allen 
seinen unterthanen undt kónigreich nicht hetten: so woltę er vor 

worden. Biirgermeister Rosenstengel starb 1587 (Chronik, II, S. 175), 
seine Witwe Ursula, geb. y. Boldigk, Schwagerin des Miihlhauser 
Reformators Hieronymus Tilesius, heiratete den Biirgermeister Gre- 
gorius Fleischhauer, dessen Mutter Sabina Hoyer war. Nach seinem 
Tode 1621 wird, da die Ehe kinderlos war, das Haus an die Hoyersche 
Familie zuriickgefallen sein, war es doch 1570 von „Anna Heyerin“ 
erbaut, wie die noch jetzt am Hause erhaltene Inschrift des alten 
Wappens meldet.
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diszmahl die stadt sampt den ihrigen, weil sie die straffgelder meisten- 
theils erleget, aniezo in keyserliche protection wieder auff- undt an- 
nehmen, auch die burgermeister, rahtspersonen undt biirgerschafft 
ermahnet haben, sich weiters an des kdnigs zu Schweden partie 
nicht zuhengen, noch einige hiilff zu leisten, sondern in kayserlichen 
pflichten undt derotion zuverpleiben, welches sie also wiirden zu 
genieBen haben.

Dominus consul Georg Andreas Selig respondebat:
Der Kona. kays. auch zu Hungarn undt Bbhaimb kónigl. Mayt. 

unseres allergnedigsten herren hochrespectirter generał undt feld- 
marschall, gnedigster herr. WaB an stadt undt im nahmen aller- 
hochst gedachter Rom. kays. Mayt. Euer hochgrafl. Excellenz, daB 
sie mit dero unterhabenden armada ihren march auf diese stadt 
hette nehmen miiBen, und wie sie darzu auff ungestiimes anhalten 
der churf. Mainzischen clbster undt beampten im Eichsfelde weren 
angestrenget worden, iezo hetten proponiren wollen, solches hetten 
in allerunterthenigstem respect gegen mehrhbchstgedachte kays. 
Mayt., unsern allergnedigsten herren, die anwesende rahtspersonen 
undt burger weitleufftig angehóret, befrembdte sie in etwas undt 
kehme ihnen wehmiitig vor, daB sie wolten beschuldiget werden, alfi 
ob sie eben diejenigen alleine weren, die mit ihren vblckern das 
Eichsfeldt hetten infestiret undt gegen daBelbige alle feindtliche 
gewalt veriibet.

Nun were reichskundig, wie diese stadt were an einem solchen 
orth gelegen, die sich keines schuzes von einigem benachbarten 
stande sich hette zugetrbsten, sondern hette zeithero alle kriegs- 
beschwerden an starken durchziigen, einquartirungen, herreichung 
proviants, abnahm viehes undt pferde, geldprefiung undt dergleichen 
weit ubers vormogen vor andern standen miiBen erdulden anderst 
nicht, alB wenn eine groBe Siindfluet undt starckes wetter dieselbige 
iiberschwemmet undt getroffen. Ob nun gleich bey der Rom. kays. 
Mayt., den generalspersonen undt andern befehlichshabern die stadt 
diese beschwerung ofters gesuchet undt umb linderung gebeten, were 
doch der beschwerung nicht abgeholffen, sondern dieselbige ie langer 
grbBer worden einig undt allein in odium religionis, dahingegen das 
Eichsfeldt alle wege verschonet blieben. DaB nun diese stadt solchen 
beschwerungen in etwas hette wollen vorbauen, darzu were sie ver- 
anlaBt durch den von den evangelischen chur-fiirsten undt standen 
naher Leipzig angestelten convent, welchem Leipzigschen schluB 
denn auch diese stadt wegen churfurstl. Sachsischen schutzverwantnufi 
hette miiBen beypflichten. Da dieses die Eichsfelder weren gewahr 
worden, hetten sie allerhandt wiederwertigkeit gegen diese stadt bey 
denen in der nahe gelegenen kayserl. guarnisonen gesucht, es auch 
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so weit bracht, dafi (1.) ein starcker einfall von der Wolffen- 
biittelischen guarnison in hiesiges gebiet geschehen, die der biirger- 
schafft 80 pferde auBgespannet, weggefuhret und auff anhalten keines 
restituiret1 2 3 * *).

1) Chronik, III, 8. 54 (?).
2) Uber diesen Einfall vgl. „Aus alter Zeit“, Nr. 70.
3) Chronik der Stadt Miihlhausen, III, 8. 50: „Dieser General

hat den Rat treulich gewarnt vor Parteiergreifung und ihm gesagt, daB
es sich nach jedem sicher schiefien lasse, aber mit silbernen Kugeln.“

DeBgleichen were (2.) noch neulich der kayserliche obriste Golz 
mit einer starcken anzahl kriegsvolckes auB Duderstadt in hiesiges 
territorium mit den Eichsfeldern eingefallen, hetten theils turme an 
des rahts landtgraben, wie auch theils dórffer mit feur angestecket, 
den armen leuten das ihrige wegkgenommen undt also gehandelt, 
dafi es nicht gnugsam zuerzehlen ”).

Ob nun dieses der Eichsfelder angesponnenes beginnen kónte 
gebilliget werden, oder ob nicht dieselbige zu der veriibeten invasion 
den anfangk gemachet undt alles mit der kayserlichen soldatesque 
entschuldigen konten, solches wolten Ihro hochgrafl. Excellenz ihrer 
beywohnenden, hochbegabten discretion nach selbsten reifflich 
erwegen.

Wenn auch gleich in puncto defensionis gegen die Eichsfelder 
ex parte Mulhausen die limites nicht also, wie es hette wohl seyn 
sollen, weren beobachtet, hette es doch (3.) dazumahl ratio status 
mit sich bracht, in dem die stadt vormiige des Leipzigschen schluBes 
bey die stande defi thiiringischen creiBes, dieebener ma Ben beydes, 
geworbene alB landtvólcker mit aufs Eichsfeldt geschickt undt 
deBelbigen nicht geschonet sondern es wohl erger gemacht wie 
notorium, tretten miiBen.

Gestalt dann (4.) die stadt des herrn General grafens von Tilly 
im abgewichenen 1631. jahre gemeiner stadt gegebenen rath, dafi sie 
es iedesmals mit dem starckesten halten solte, weil die stadt vor 
groBer gewalt sich nicht kónte defendiren, gefolget8).

Behte derowegen des herrn feldtmarschalls hochgrafLiche ex- 
cellentz ein e. raht undt gantze gemeine Stadt unterthenig undt 
dienstlich, es wolten dieselbe gnedig geruhen, angezogene motiven 
bey sich statt finden undt den wieder sie geschbpfften wiederwillen 
undt argwohn fallen zu laBen, auch ihr gnediger herr zu seyn undt 
zuverpleiben.

Hierauff hat der feldtmarschall Papenheimb sein voriges an- 
bringen wiederholet undt ist auB der rahtsstuben in sein ąuartier 
gangen.
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Eodem post meridiem ist mit denen generalkriegscommissarien 
Lerchenfeldt, Griefiheim und Ungeldern wegen biBheriger liefferung 
abrecłmung gehalten, undt haben die Papenheimischen sechszehen 
groBe sacke voll silbergeschirres ohne das bahre geldt und kleinodien 
empfangen und vom rahthause wegtragen laCen.

DeBgleichen sindt auch der generaliieutenant Camario, general- 
wachtmeister Margome, die generalkriegscommissarii undt andere 
hohe officirer mit giildenen ketten, silbergeschirr undt gelde sich 
auff ein hohes belauffende beschencket worden.

Demnach nun nach zugelegter Abrechnunge die moderirte 
summa der 80 M. rthlr. noch nicht genzlich abgetragen, sondern an 
die 20 M. rthlr. ermangelt, ist auf Befehl des generalfeldtmarschalls 
Papenheimb der generalkriegscommissarius GrieBheimb aufs rahthauB 
kommen, hat einen zedel bey sich gehabt undt begehret im nahmen 
des feldtmarschalls Excell. ezliche rahtspersonen undt burger, so 
auff den zedel verzeichnet, angesichts zusammen zufordern, sie solten 
des restes halben eine obligation unterschreiben.

Der biirgermeister Selig, alB welchem dieser zedel zuerst in 
handen kommen, ist darauff sehr bestiirzt und kleinmiihtig worden, 
ingeminirende, nun woltę er wiinschen, daB so viel karn erden auff 
ihm liegen mbchten, alfi er langk were. Diesem befehl hat man 
miissen nachkommen undt die denominirte personen citiren lafien.

AlB nun berurte personen, dereń 16 gewesen, sich auff dem 
rahthause yersamlet, haben sie miiBen dem generalkriegscommissario 
GrieBheimb in des feldtmarschalls ąuartier folgen, doch sich dabey 
nichts bóses befahren. Sobaldt sie aber ins feldtmarschalls ąuartier 
kommen, sindt sie allesampt in ein besonder zimmer eingesperret 
undt hart bewachet worden, wie man denn kaum so viel bey dem 
officirer, so das commando iiber die soldatenwache bey dem zimmer 
gehabt, erhalten konnen, mit dem arrestirten biirgermeister Seligen 
zu reden, gemeiner stadt siegel') von sich zustellen, welches er mit 
weinen und heiBen zahren auBgeantworttet.

Darauff ist der feldtmarschall Papenheimb circa 4. pomeri- 
dianam auB der stadt marchiret undt seiner armada, so von hier 
auff Heldrungen gangen, gefolget.

Sonnabendts den 20. October ist der generaliieutenant Camario 
(welchen der feldtmarschall mit 6 regimentem zuriickgelaBen), in

1) Es war das zweite Siegel der Stadt — das alteste war im 
15. Jahrhundert beiseite gelegt, ist aber im Original erhalten — 
mit der Inschrift „Sigillum Mulhusense civitatis imperii" (Altenburg, 
Beschreibung etc., S. 273, Chronik der Stadt Miihlhausen, I, S. 19). 
Im folgenden Jahre (1633) ging es auf eine bisher unbekannte Weise 
yerloren.



Pappenheim in Miihlhausen (Thiir.) 16.—19. Oktober 1632. 339 

aller friihe auch auffgebrochen, hatt die 16 gefangene ie zweer undt 
zweer in eysen schlieBen und zu fues durch die stadt der armada 
nachschleppen laBen.

Ob nun wohl mann sich zum euBersten bey churf. Durchl. zu 
Sachsen, bey dem konigl. Schwedischen reichskanzlern, herrn Axel 
Oxenstirn, herzog Wilhelms, herzog Albrechta, und herzog Ernstens 
zu Sachsen F. F. F. G. G. G. wie auch dem kóniglich Schwedischen 
residenten Alexandro Efiken umb der weggefiihrten geisel liberation 
bemuhet, undt einige auswechselung gegen ander gefangene von 
kayserlicher armada gebeten, ist doch alle muhe yorgebens gewesen, 
daher denn die guten leuthe von hierauB naher Praga in Bbhmen 
sich fortschleppen laBen undt in barter custodien daselbst (in dem 
ihnen von dem kayserlichen generalissimo Wallenstein ezlichmahl 
angedeutet worden, weil sie nicht die 20 m. rthlr. restirende gelder 
zur rantzion abfiihreten, ihrer einer nach dem andern mit dem 
strange hingerichtet werden solten) yerpleiben miiBen, biB sie entlich 
im monat Martio Ao. 1634 mit 9000 R. bahr sindt geloset undt 
rantzioniret worden1).

1) Uber das Schicksal der Geiseln hoffe ich nach den Akten 
berichten zu konnen. (Chronik, IH, S. 68, 69, 78.)

2) „Obiit zu Praga in captivitate 22 Martii anno 1633“, ist in 
den benutzten Protokollen im Beginn des Jahres 1632 neben seinem 
Namen eingetragen.

3) Stadtisches Archiy E. 7, Nr. 11.

Zeit wehrender captur sindt von den geiSeln gestorben h. 
biirgerm. Georg Andreas Selig2), h. Christoph Stiizer, rahtsver- 
wandter, Hans George Hoyer, Dieterich Romberg, Bastian GrieB- 
bach, Liborius Mummert, Valtin HundeBhagen. Diese sieben per- 
sonen liegen zu Praga auff einem sonderbaren kirchhofe, auB- 
genommen h. Cristoph Stiizer, welcher in der hinreise auff Praga 
im schloBe zu Brix yerstorben und ist auswerts neben dem schlofie 
Brix begraben worden.

Der andern rahtspersonen undt burger, so wieder naher Miihl- 
hausen kommen, nahmen sindt diese: Err Cristoph Helmsdorff, 
Bartol HardeBen, Christoph Ertingshausen, Jost Wehrmann, Christoff 
Rodemann, Bartol Droder, Jost Lengefeldt, Franz Betz undt 
Hans Etzell.

Hiermit schlieBt das Protokoll des Rates. Einen wei- 
teren Bericht fand ich in den „Acta herrn M. Andream 
Cramerum, superattendenten alhiero zu Miilhausen betr.“ 3), 
den ich zur Vervollstandigung hier anfiige. Unter den 
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Klagen, die Pappenheim durch die Vertreter des Eichs- 
feldes vorgetragen waren, war, wie ich schon oben hervor- 
gehoben habe, ohne Zweifel ganz besonders auch die uber 
den Versuch, den Herzog Wilhelm gemacht hatte, das ihm 
vom schwedischen Konige in Aussicht gestellte Land fur die 
evangelische Lehre zu gewinnen, die dort bereits friiher 
verbreitet, aber durch die Gegenreformation verdrangt war, 
wie sie durch die Jesuiten von Heiligenstadt aus betrieben 
war1). Ohne Zustimmung des Rates, wie ausdrucklich be- 
tont wird, hatte sich der Miihlhauser Superintendent Oramer 
gewinnen lassen, diese Piane zu unterstiitzen und war mit 
nach Heiligenstadt gegangen, wo er gepredigt hatte. „Ihro 
Excellentz 2 patres“ werden in der Quartierliste Pappen- 
heims aufgefiihrt; es waren Jesuiten, wie sich aus dem 
folgenden Bericht ergibt, die Heiligenstadter Jesuiten aber 
waren gefangen uber Muhlhausen nach Erfurt geschleppt, 
und so werden wir es verstehen, wenn Pappenheim auch 
hier strafend einzugreifen suchte. Der Superintendent 
Cramer kannte Pappenheims Heer von Magdeburg ber, wo 
er am 10. Mai 1631 am Altar der Johanniskirche mit Miihe 
sein Leben gerettet hatte; bei Pappenheims Annaherung 
war er mit seiner Familie nach Erfurt gefluchtet (vgl. S. 326).

1) v. Witzingeroda-Knorr, Die Kampfe und Leiden der Evange- 
lischen auf dem Eichsfelde (Halle 1892—93).

Der folgende Bericht stammt von Liborius Gallus, dem 
Archidiakonus der Marienkirche, einem heftigen Gegner des 
Superintendenten Cramer; jene Akten bieten ein wenig er- 
freuliches Materiał uber die Suspension des Superinten
denten, die wegen der erwahnten Ereignisse alsbald erfolgte. 

„Anno 1632 den 18. October bey dem feindlichen einfall Ihr 
Excellents Gr. Pappenheim ist von Henrich Christoffel von GrieB- 
heim ais kays. Mayt. commissario und von Gr. Pappenheim dazu 
deputirt in meine pfarbehausung B. Mar. Virg. kommen Clemens 
Freytag, gewesener voigt auffm Eichsfelde auffm Glichenstein, mit 
zweyen eynspennigen drey laden, der edlen frauwen der keudelin zu 
Schwebda zustendig, zu besichtigen, da der eine eynspennige im 
eingang in die stuben mich angeredet mit diesen worten: Seyt ihr 
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der herr, der zu Heilgenstad gepredigt (weil unser burgemeister 
Georg Andreas Seling, der gefangen hernach mit weggefuret und 
drauBen gestorben, einer predigt beneben etlichen musicanten alhier 
zu Heilgenstad beyewonnet, so einer von Erffurd gehalten), dem ich 
zur antwort gegeben, kein ehrlich man wurde mich in ezlichen jahren 
in Heilgenstad gesehen haben, mir were in Miilhausen in dieser 
meiner pfarr das amt befohlen, in dem hette ich so viel zu thun 
und verrichten, daB ich mich umb frembde sache nicht bekiimmerte. 
In gehaltenem gesprech mit h. Glementi Freytage hat er gesagt, ihr 
Excell. hetten dieser orten iren march nicht nemen wollen, wenn (!) 
die Eichsfelder gethan, denn solche mit groBen hauffen in umb 
gottes willen angeflehet, sich irer anzunemen, die Mulheuser hetten 
sie umb haab und gutter gebracht, nun woltę man inen auch die 
religion und seligkeit nemen, worauff ihr Excell. bewogen, diese 
march fiirzunemen.

Den 20. october, wie durch einen generał adjutanten bei ihr 
Exc. zu erscheinen mit allen pfarren ich deB morgens umb 8 uhr 
bin gefoddert worden, habe ich mich anfangs allein bey deroselben 
praesentirt und eyngestelt nicht anders meinende, wir wiirden mit- 
genommen werden, wie denn die jesuiten in der apoteck auBgesagt, 
und gedacht, es were an mir alleine genug, wenn wir solten in gefahr 
kommen. Damahlig haben ihr Exc. in beyseyn Adami fossillon 
saeclani1) und eines jesuiten mich befragt, 1) ob ich der superin- 
tendens sei, darauff ich geantwortet: nein. 2) Wer der superintendent 
sey, und wo er sey. Ich gebe zur antwortt, der superintendent 
heifie M. Andreas Cramer, sey zuyor zu Magdeburg zu S. Johannis 
pfarherr gewesen, verwichenen montag mit allen den seinen naher 
Erffurd gewichen und uns unter deBen das amt befohlen, sey noch 
nicht ein jar alhier gewesen. 3) ferner fragte er: wie habt ihr euch 
in euren predigten yerhahen, habt ihr die unterthanen und zuhorer 
wacker wider die Eichsfelder und zum beutmachen angefrischt? 
worauf ich geantwortet, ich nehme gott im himmel und mein ge- 
wifien, auch meine zuhorer zu zeugen, daB das procedere mit dem 
Eichsfelde ais unsern feldnachbarn und das beute machen mir nie 
beliebt, hette offentlich dawider gepredigt und mir deBwegen groBen 
haB und ungunst auf den hals geladen2). Worauf er gesagt, wir 
wissens und ir solts auch genieBen, und mir befohlen, ich solte alle 

1) Beide Worte sind in der undeutlichen Handschrift kaum 
anders zu lesen, wohl ein miBrerstandener Name.

2) Uber seinen offenen Zwist mit dem Superintendenten vgl. 
meinen Aufsatz in den Geschichtsblattern fur Stadt und Land 
Magdeburg, 1904, Heft 2. Chronik der Stadt Miihlhausen, III, S. 73. 

XHIV.
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herren des ministerii in der stad und auBer der stad holen und zu 
ihm bringen. Weil ich mich aber entschuldigt, ich konte nicht 
willen, wo sie anzutreffen, den unser in abwesen deB h. superin- 
tendenten in der stad nicht mehr ais drey weren, hat er angehalten, 
ich solle bringen, so viel ich vente, also sind wir fiinff in der stad 
und worstad zu ihm kommen, die er erstlich hart angeredet, wie wir 
seyn weren mit leib und leben, gutt und blut etc. ut in litteris. 
Endlich auff mein damals gethane antwort hat er ein ieden in specie 
befragt: Ist das euwer meinung auch ? Da wir gesagt, wie wir unsers 
amts bili dato gewarttet, dali wir ferner also thun wollen. Da hat 
er sonderlich sich erkleret, er were der elteste hoffraht Ihr kays. 
Mayt., die hette nie in sinn genommen den religionsfrieden und 
Passawischen vertrag zu cassiren, er hette auch an keinem ort wider 
den religionsfriede reformirt, solten demnach dabey halten, so wolle 
er uns hiemit in kays. Mayt. schutz nehmen und uns wider in unser 
amt restituiren und yersetzen, deBelben sollen wir fleiBig warten 
und nicht in frembde hendel mischen, hat auff gegebene hand ein 
jeden unter uns also von sich gelafien.

M. Liborius Gallus.11

Der erwahnte Brief war an den schwedischen Resi- 
denten in Erfurt, Alexander Esken, gerichtet und bietet 
folgende Erganzungen zu dem yorstehenden Bericht:

„Es hat der hochwolgebohrne graff und herr, graff von Pappen
heim, nachdem ihre hochgrafl. Excellentz durch dero sehr starcke 
armee dieser unser statt Miilhausen sich bemechtiget, in verstatteter 
mundlicher audientz gegen uns unwiirdige im ministerio an und 
yorgebracht, wie auff seiten der evangelischen protestierenden stenden 
nach erlangetem sieg vor Leipzig in den eingenommenen catholischen 
ortten wieder gbttliche, weltliche beschiedene rechte und sonsten 
habende privilegia mit den geistlichen unzahlbare enormiteten, 
excessen und drangsalen weren yorgegangen, dafi sie die geistlichen 
gefangen weggefiirtt, in harte und schwere gefengnifi gelegt, darinnen 
ubel tractirt, mit waBer und brott gespeiset, auch sonsten allerhand 
hohn und spott angelegt. ja man habe auch solche wol gar ge- 
schunden und so barbarisch mit ihnen umbgangen, dafi es auch der 
christen abgesagter feind, der turcke, nicht erger hette machen 
konnen. Ob nun wol ihr hochgrafl. Excellentz gegen uns evange- 
lische priester die repressalien oder das jus talionis zugebrauchen 
gar wol befugt, ja auch darzu obligirt und yerbunden, so woltę doch 
ihre hochgrafl. Excellentz gegen uns nicht stricte yerfahren, sondern 
begerten, dafi an E. E. Gestr. wir collegialiter schreiben und der
selben beweglich zuerkennen geben solten, wie gar unchristlich, dem
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h. evangelio ungemefi, dem heilsamen auffgerichten religions friede 
und andern constitutionibus, auch andern habenden privilegiis zu 
wieder diB fals procedirt und gehandelt werde. Begerten derowegen, 
daB die geistlichen gefangene in Erffurt nicht allein krafft auff
gerichten und getroffenen accords mit dem landgrafen zu Hellen 
und andern koniglichen officierern so wol auff freyen fu fi gestellet 
ais dergleichen thetigkeit gegen die geistlichen, frawen und jung- 
frawen eingestellet werdenn, so wolten ihre hochgrafl. Excellentz vor 
sich, ihre hohe und unter officierer und der gantzen armee ver- 
sprechen, daB von denselben den geistlichen dieses teils die geringste 
molestia nicht solte zugefiigt, viel mehr aber ohne einige drangsal 
bey ihren officiis und verrichtung deB gottes dienst gelaBen werden. 
Im wiedrigen fali aber, da man ein solch procedere, wie biBhero ge- 
schehen, wiirde vorgehen laBen, woltę ihr hochgrafl. Excellentz an 
stat eines catholischen geistlichen hundert evangelische oder mehr 
gefangen nehmen, mit denselben also und erger hausen, wie man 
ihr were vorgegangen: hetten die unsern einen mit waBer und brott 
gespeiset, er wolle sie gern lassen hungers sterben; schnitten sie 
einem die ohren ab, so wolle er ihnen den kopf abschneiten; hingen 
sie einen an den hals, er wolle sie bei den beinen auffhengen, in 
summa er wolle so tyrannisch mit ihnen gebahren und verfahren, 
daB auch die ergste feindt sich dariiber erbarmen sollen.“

Nach bitteren Klagen uber die Gefahr, in der sich die 
evangelischen Geistlichen befanden, folgt dann die Bitte, 
„die gefangenen geistlichen loB zu laBen und auff freyen 
fuB zu stellen". Unterzeichet ist das Schreiben (22. Ok
tober 1632) von Archidiakonus M. Liborius Gallus und dem 
Diakonus der Marienkirche, M. Bernhard Grawer.

Man wird wohl annehmen diirfen, daB die geistlichen 
Herren unter dem Eindruck der Eurcht, die schwer genug 
auf der Stadt gelastet haben wird, die Earben etwas stark 
aufgetragen haben. Der Grund von Pappenheims Drohungen 
laBt sich doch einigermaBen feststellen.

Im Beginne des Jahres hatte Herzog Wilhelm das 
Eichsfeld persónlich in Besitz genommen; nach Duderstadt, 
das ihm am 27. Februar die Torę offnete, entbot er die 
Stande des Landes, wo sie eidlich versprechen muBten, 
gegen die Schweden und ihre Bundesgenossen nichts Feind- 
liches zu unternehmen. Auch der Rektor der Jesuiten in 

23*
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Heiligenstadt muCte diese Erklarung mit unterschreiben. 
Am 15. Mai wurden die beiden weimarischen Kompagnien, 
die unter den Rittmeistern Heppen und v. Werther in 
Heiligenstadt ais Besatzung lagen, vom kaiserlichen Kom- 
mandanten in Einbeck, Oberst v. Golz, friih morgens im 
Schlafe uberfallen; die Torę wurden erbrochen, die Soldaten 
fast alle niedergehauen. Die Schuld an diesem Uberfalle 
schob man den Heiligenstadter Jesuiten zu, was sich frei- 
lich wohl niemals feststellen, oder ais irrig nachweisen 
lassen wird. Ende Mai wurde die Stadt vom Grafen 
v. Lówenstein wieder erobert, der 25 Personen, darunter 
16 Jesuiten, gefangen nach Erfurt fuhren lieB. Sie kamen, 
wie die Muhlhauser Chronik (III, S. 57) berichtet, auf 
Diingerwagen in Miihlhausen an,

„damit aber die armen Gefangenen nicht mit so groBem 
Schimpf nach Erfurt kamen, so hat E. E. Rat den Doctor und 
den Biirgermeister in einer Kutsche lassen nach Erfurt fahren, 
die andern aber haben sich mit ihren Mistwagen behelfen miissen 
und sind in Erfurt sehr iibel empfangen worden, und haben mit 
Not erwehren kbnnen, daB sie von den Soldaten nicht sind ge- 
steiniget worden.“

Offenbar sahen die Soldaten in ihnen die Yerrater, die 
sie den Tod ihrer in Heiligenstadt niedergemachten Kame- 
raden entgelten lassen wollten.

Wie wir wissen, hatte Pappenheim auBer seinem Beicht- 
vater „zwo patres“ bei sich, Jesuiten, wie Liborius Gallus 
berichtet; es ist verstandlich, dali die bei ihm besonders 
auf die Befreiung ihrer Ordensbriider drangen, dereń 
Schicksal auch der Abt Philipp vom Kloster Reifenstein 
und der Propst von Annroda teilten. Auch bei der als- 
bald versuchten Lbsung der Muhlhauser Gefangenen wurde 
die Auswechselung gegen die Jesuiten in Vorschlag gebracht.

Am 21. Oktober wandte sich der Rat schriftlich an 
die kaiserlichen Generalkommissarien v. GrieGheim und

1) Dr. Georg Schaumberger, Biirgermeister Georg Schmidt. 
Vgl. „Aus alter Zeit“, Nr. 67.
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v. Lerchenfeldt mit dem Ersuchen, fiir Ausstellung der von 
Pappenheim versprochenen „Salvaguardi“ Sorge zu tragen, 
die um so nótiger war, ais auch jetzt noch immer Einfalle 
eichsfeldischer Haufen in das Miihlhauser Gebiet erfolgten, 
woruber der Rat (21. Oktober) bei Johann Rabbhun, kurf. 
mainzischem Vogt des Amtes Bischofstein, Klage erhob. 
Er wiederholte diese Klage in einem Schreiben an Pappen
heim selbst (22. Oktober), in dem er die Bitte um die 
„Salvaguardi“ erneuerte, auch um ErmaBigung der noch in 
Rest stehenden Zahlungen und um Ereilassung der ge- 
fangenen Burger bat. Die Ausfertigung der „Salvaguardt“ 
erfolgte dann im Hauptąuartier Frankleben am 4. No- 
yember1). Die weiteren Bitten zu erfullen, war Pappen
heim nicht mehr móglich, fand er doch wenige Tage spater 
den Soldatentod auf dem blutigen Eelde bei Lutzem Fiir 
den Charakter des Mannes aber ist es ein gutes Zeugnis, 
das ihm die Miihlhauser Chronik III, S. 65, ausstellt: „Man 
muli mit Wahrheit sagen, daB er viel giitiger und freund- 
licher mit uns gehandelt ais unsere Religionsverwandten.“

1) Abgedruckt in den Miihlhauser Geschichtsblattern, I, S. 69.

Das sollte sich gleich wieder in den nachsten Tagen 
bestatigen, saBen doch die Ratsherren der vielgeplagten 
Stadt bereits am 29. Oktober wieder beisammen, um zu 
beraten:

„Nach dem der Pappenheimische einfall undt quartirung undt 
waB dem anhengig bey konigl. Mayt. zu Schweden, herzog Wilhelm 
undt herzog Bernhardt zu Sachsen, dem konigl. schwed. residenten 
Alexander Efiken undt andern iibel anbracht, dannenhero dieselbe 
in die gedanken gerahten, alB ob ein undt anders mit collusion zu- 
gangen, man hette umb des feindes actiones undt anschlage zuvorn 
wohl gewuBt, demselben gleichsam thiir undt thor auffgesperret, hin- 
gegen aber bey dem evangehschen Wesen gar nichts gethan, an- 
trohende, daB die stadt der konigl. schwedischen armee noch zwey 
oder drey mai so viel an gelde alB den Pappenheimischen ver- 
schaffen, oder sie dieselbe ebenfals alf) feinde verfolgen wolten, ge- 
stalt dann von Ihr f. Gn. Herzog Bernhardt zu Sachsen dem 
Obristen Georg Christoff von Taubadel laut sonderbarer ordre die 
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execution auffgetragen : alB woltę nothig seyn zu consultiren, ob 
nicht zu E. E. Rahts entschuldigung abschickung zu thun undt 
zugleich umb abwendung ferner einąuartierung undt angetroheter 
thatligkeit zu bitten. Conclusum: abschickung sey hoch nothwendig, 
undt werden h. consul Breitting, h. praetor Borlaeus und h. stadt- 
schreiber Plathener nominiret, welche erster stunde sich naher 
Erffurt erheben, herzog Wilhelm zu Sachsen oder, do es die ge- 
legenheit also geben woltę, ihr kónigl. Mayt. zu Schweden den vor- 
lauff hinterbringen, gemeine stadt exculpiren undt umb abwendung 
angetroheter gefahr undt ferner einąuartirung anhalten sollen."

Schwerlich werden die Gesandten noch irgendwo Gehbr 
gefunden haben; die Vereinigung Pappenheims mit Wallen- 
stein, das Erscheinen Gustav Adolfs in Sachsen fiihrte 
zu einer allseitigen Anspannung der Krafte, und auf 
dem gleichen Felde wie Pappenheim lag nach wenigen 
Tagen auch der gefallene Konig von Schweden. Wer 
kiimmerte sich bei den groBen „Aktionen“ um die Sorge 
der kleinen Stadt ? Aufs neue uberlegte der Rat am 
29. November, „ob an den schwedischen reichskanzler 
Axell Oxenstirn der Stadt exculpation wegen des Pappen- 
heimischen einfalls etc. abschickung naher Erffurt zu thun“, 
doch lautete der BeschluB, „die abschickung sey zwar 
nothig, wenn man aber den jetzigen statum consideriret, 
sey zu besorgen, daB man nicht gehoret werde, mangele 
auch unkosten“. In der raschen Entwickelung der grofien 
Ereignisse kam man an den betreffenden Stellen dann doch 
wohl davon ab, die Stadt fur ihr Ungliick noch zu strafen.



VIII.
Die Ausgrabung im Kloster Cronschwitz.

Bericht, im Namen des Ausschusses fiir die Nachgrabung 
im Kloster Cronschwitz erstattet

von 
Archivrat Dr. Schmidt in Schleiz. 

Mit 31 Abbildungen im Test.

Die Geschichte des Klosters Cronschwitz bei Weida 
ist schon 1892 in Bd. XVI dieser Zeitschrift, S. 111 ff., 
von dem Obengenannten yerbffentlicht worden. Es mag 
aus ihr kurz wiederholt werden, daB dieses Kloster 1238 
von Jutta, der Gemahlin des Vogtes Heinrichs des Mittleren 
von Weida oder, wie er sich zuletzt ais Landesherr nannte, 
von Gera (Genealogie der ReuBen, Taf. I, No. 8), gegrtindet 
wurde. Den eigentlichen AnstoB dazu gab wahrscheinlich 
— abgesehen von der in der Cronschwitzer Chronik iiber- 
lieferten Griindungslegende, die von dem friihzeitigen Tode 
eines geliebten Kindes und wunderbarem Engelsgesang aus 
den Zweigen eines Baumes berichtet — jene tiefe religibse 
Bewegung, die im Anfang des 13. Jahrhunderts von Thii- 
ringen ausging und sich an den Namen seiner frommen 
Landgrafin, der heiligen Elisabeth, knupft. Die Ehe Hein
richs von Weida und der Jutta wurde kirchlich getrennt, 
da beide sich dem geistlichen Stande widmen wollten. In 
solchem Falle war auch nach kanonischem Rechte die Ehe- 
scheidung (diyorcium) gestattet. Er trat in den deutschej 
Orden, erwarb sich ais Landmeister in PreuBen groJZen 
Kriegsruhm und erkrankte auf einem Besuche in Któte1 
Cronschwitz, wo er 1249 starb und begraben wurde. /Se1DeAro 
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fruhere Gemahlin Jutta wurde Nonne in diesem Kloster, 
war dessen erste Priorin und wird 1268 zuletzt lebend er- 
wahnt. Das Kloster befolgte die Regel des heiligen Augustin, 
wurde aber schon gleich nach seiner Griindung dem Domini- 
kanerorden inkorporiert. Es war im eigentlichen Sinne das 
Hauskloster der Yogte von Weida, Gera und Plauen, der 
Yorfahren des heutigen fiirstlichen Hauses Reufi. Hier ver- 
sorgten die Vógte im Mittelalter ihre unyermahlten Tbchter 
und machten dem Kloster dafiir reichliche Zuwendungen. 
Hier war auch die Begrabnisstatte der Vogte von Gera. 
Das bezeugen ihre in Cronschwitz gestifteten Seelgerate 
und ihre eigene Angabe, da sie in einem Schreiben aus 
dem Ende des 15. Jahrhunderts erwahnen, daB sie im Kloster 
Cronschwitz ihr „Begrabnis" hatten 1 2).

1) Schmidt, Urkundenbuch der V6gte von Weida, Gera und 
Plauen etc., I. No. 650 u. 651; II. No. 227. 527. 529. 531.

2) Undatiertes Schreiben im F. Hausarchiy Schleiz A 1, BI. 152.
3) Undatiertes Schreiben im F. Hausarchiy Schleiz A. 1, BI. 151. 

Am Sonntag Jubilate (7. Mai) hatten sich 6000 Bauern in Neustadt 
a. d. Orla yersammelt, machten mit den dortigen Biirgern gemeinsame 
Sache und pliinderten Pfarr- und Edelhófe. Pimaischer Monch bei 
Mencke, Script. rer. Germ., II, Sp. 1589.

Uber den Untergang des Klosters haben wir keine 
sicheren Nachrichten. Im Bauernkriege von 1525 sind ja 
viele geistliche Stiftungen in Thuringen und Franken zer- 
stort worden. Auch in Cronschwitz besorgte man im Mai 
d. J. ein solches Schicksal. Die Nonne und spatere letzte 
Priorin Anna von Gera schrieb damals an ihre Schwagerin 
folgenden Brief 3):

Edele und wolgeporn fruntliche schwester. Wir lassen 
eur [libe] wissen, das Nicol von Ende gester[n] seiner 
tuchtter geschreben hat, wy itzunt zu der Naustadt dy 
pauren legen und alle dy closter um Weinmer (Weimar) 
zustbredt und zu nicht gemacht haben, und er besorge sich, 
sy werden kbrzlich auch hy seyn, den sy wollen mit ge- 
walt alle closter yortreiben, auch haben sy eyn edeln man 
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(Hdschr. hat mai), der der preillin (Priorin) schwester hat, 
alles das genomen, das er hat in hausz gehabet. Derhalben 
ist unsz sere leide und sint gantz in groszen forehten und 
sorgen und biten, eur libe wolt unsz zu vorsten geiben, 
wasz eur libe dorvon gehordt hat. Auch bit wir, eur libe 
wolt fleisz thun, das der briff mocht vorfertiget werden, 
domit sey eur libe got bevolen und habet vil libes und 
gutz. Anna freuchen ein geporn von Gera.

(Aufschr.:) Der edlen wolgeporn frawen fraw Anna 
eyn geporn greffen von Peichling fraw zu Gera, Schleitz 
und Lebenstein unsser fruntlichen liben schwestern.

Ob die Bauern damals Cronschwitz wirklich zerstort 
haben, erfahren wir nicht, aber wir werden sehen, daB viel 
schlimmer, ais ihre Vater im Bauernkriege, sich die Nach- 
kommen der Dorfbewohner in Cronschwitz und Umgegend 
an den baulichen Denkmalern des Klosters yergriffen haben. 
Noch 1574 muB von den Gebauden desselben manches vor- 
handen gewesen sein. In einem Weidaer Widembuchx) 
aus diesem Jahre heillt es (BI. 437): Nachdehm auch noch die 
wiiste kirche sein, ais zu Cronschwitz, Falcke und Un- 
titz, darinnen in yierzehn Tagen einmahl Predigt und Kinder- 
Lehre gehalten wird. So sind noch in einer jeden ein. 
kleines Glocklein. Und an einer anderen Stelle (BI. 439): 
Desgleichen wird auch zu Cronschwitz in vierzehn Tagen 
einmahl geprediget am Sontage frue bis uff der letzten 
Closter-Persohnen tbdlich abgang.

Weiter hort man nichts mehr iiber Kloster und Kirche. 
Das Pfarrarchiy und die Kirchenbucher von Yeitsberg, wo 
Cronschwitz spater eingepfarrt war, sind 1806 von den 
Pranzosen ais Heizmaterial benutzt worden. Die Baulich- 
keiten selbst sind teils durch Alter yerfallen, teils gewalt- 
sam zerstort worden. Wenn man heute durch das Dorf 
Cronschwitz schreitet, bemerkt man uberall in den Wanden

1) Friiher im Amtsgericht in Weida, jetzt im Sachs. Ernest. 
Gesamtarchiy zu Weimar.
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der Hauser und Stallungen einzelne Werkstiicke eingemauert, 
oder man sieht in den Hofen glatte und ornamentierte Sand- 
steinplatten ais Deckung fur Jauchengruben und Anzuchten 
liegen. In einem Torwege waren noch bis vor kurzem Teile 
einer monumentalen Grabplatte vermauert, und andere davon 
steckten in den Grundmauern einer benachbarten Scheune. 
Alles das stammte aus dem einstigen Kloster. Seine Ruinen 
waren, wenn die Leute im Dorfe bauen wollten, einfach ais 
Steinbruch benutzt worden. So wurde das Meiste durch 
Willkiir und Unverstand vernichtet.

Wenn man dann weiter uber den Hof der Cron- 
schwitzer Oberfórsterei in den anstofienden Grasgarten 
ging, erkannte man sofort, daB hier die Stelle des ehe- 
maligen Klosters sein muBte. In der Mitte des Platzes 
befand sich eine ziemlich tiefe Bodensenkung, worin einige 
Dutzend Zwetschenbaume kummerlich fortkamen. Das war 
der einstige Klosterhof gewesen. Ihn umgaben von allen 
Seiten Schuttwalle, aus denen hier und da ein zerbrochenes 
Werkstiick hervorsah. Alles war wild mit Gras und Dornen 
tiberwachsen. Nur ganz vorne nach Osten zu standen noch 
die unteren Umfassungsmauern eines kapellenartigen Raumes, 
aus dereń Rissen allerhand Strauchwerk emporwuchs. Im 
Garten eines Nachbarhauses wurde dem Besucher ein ge- 
heimnisvolles Loch im Erdboden gezeigt, das zu unter- 
irdischen Gangen fiihren sollte. Die Sagę beschaftigte 
sich iiberhaupt lebhaft mit dem ganzen Platze. Sie er- 
zahlte von silbernen Sargen in den verschutteten Griiften 
oder von einer silbernen Gans, die auf dem Altar der 
Klosterkirche uber goldenen Eiern saB 1). Die Schatzgraberei 
hatte wohl schon wiederholt ihr Gliick hier versucht. Dann 
hatte aber auch einmal eine Art Nachgrabung im besseren 
Sinne stattgefunden. Ais um Mitte der 50er Jahre des 
vorigen Jahrhunderts der GroBherzog Carl Alexander von 
Sachsen-Weimar nach Cronschwitz kam und ihm hier die

1) Eisel, Sagenbuch des Yogtlandes, S. 147 u. 184.
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Bruchstiicke eines niclit lange vorher aufgefundenen Leichen- 
steines gezeigt wurden, soli er nach der Aussage noch jetzt 
lebender Einwohner von Cronschwitz einige 30 Taler zu 
einer Nachgrabung hergegeben haben. Von irgendeinem 
Erfolg hat man aber nichts gehórt.

Seitdem ruhte dieser Gedanke lange Zeit. Erst 1892 
und dann ofters hat der Unterzeichnete in Wort und Schrift 
darauf hingawiesen, daB eine planmaBige Nachgrabung in 
Cronschwitz vielleicht doch noch neue Ergebnisse fur die 
reufiische und vogtlandische Geschichte bringen kbnnte. 
Die Herren Kaufmann A. Schwenker und Rektor A. Auer- 
bach in Gera erwarmten sich gleichfalls lebhaft fur solchen 
Plan, der wiederholt von uns besprochen wurde. Ais dann 
im Herbst 1904 das Grundstiick der Cronschwitzer Ober- 
forsterei mit Gebauden und Garten von der groBherzog- 
lichen Rentkammer verkauft werden sollte. galt es rasch 
zu handeln, um nicht fur alle Zeiten die gtinstige Gelegen- 
heit zu versaumen. Wir schrieben sofort an die leider 
bald darauf verstorbene Frau GroBherzogin Karolinę von 
Sachsen-Weimar, geb. Prinzessin ReuB a. L., und baten 
Hochdieselbe mit dem Hinweis, daB die Gebeine ihrer 
Ahnen unter den Trummern der Klosterkirche ruhten, um 
gnadige Verwendung, uns eine eventuelle Nachgrabung in 
Cronschwitz zu ermóglichen. Dieser Bitte wurde auch von 
der weimarischen Regierung bereitwilligst dadurch ent- 
sprochen, daB dem Kaufer des Grundstuckes, Herrn Reichs- 
tagsabgeordneten Paul Lehmann, die Bedingung auferlegt 
wurde, uns 3 Jahre in der Ruinę der alten Klosterkirche 
ohne Entschadigung graben zu lassen und die Entnahme 
von etwa hierbei gefundenen Altertumern zu gestatten.

Jetzt muBten, um die nbtigen Geldmittel zu dieser 
Nachgrabung aufzubringen, weitere Kreise fur unseren Plan 
gewonnen werden. Wir wandten uns daher zunachst an

1) Zeitschr. f. thiiring. Gesch., Bd. XVI, S. 150, Anm. 3, und 
Genealogie der Reufien, S. 58.
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den thuringischen Geschichtsverein zu Jena, sowie an die 
Geschichts- und Altertumsvereine des Vogtlandes und er- 
hielten von ihnen auch sofort Beitrage zugesichert. Hierauf 
wurde ans ihren Yorstanden, uns und einigen anderen Herren 
„der AusschuB fur die Nachgrabung in Kloster Cronsch
witz11 gebildet. Ihm gehbren an: Rektor A. Auerbach-Gera, 
Verwalter des stadtischen Museums daselbst, Schulrat K. Coll- 
mann-Greiz, Vorsitzender des Vereins fur Greizer Geschichte, 
Prof. Dr. 0. Dobenecker-Jena, 2. Vorsitzender des Yereins 
fur Thiiringische Geschichte und Altertumskunde, Prof. Dr. 
H. G. Prancke - Rochlitz i. S., Pfarrer Grafe-Cronschwitz, 
Pfarrer H. Jahn-Hohenleuben, Yorsitzender des Yogtlandi- 
schen Altertumsforschenden Yereins daselbst, Superintendent 
A. Leberl-Weida, Yorsitzender des dortigen ortsgeschicht- 
lichen Yereins, Reichstagsabgeordneter P. Lehmann-Cron
schwitz (letzterer inzwischen ausgeschieden), A. Neupert sen.- 
Plauen, Yorsitzender des Altertumsvereins zu Plauen i. V., 
Archivrat Dr. B. Schmidt, Yorsitzender des Geschichts- und 
Altertumsforschenden Yereins zu Schleiz, und A. Schwenker- 
Gera. Der AusschuB wandte sich hierauf mit der Bitte, 
sein Yorhaben durch Geldbeitrage zu unterstutzen, an das 
hohe Piirstl. Haus ReuB und seine Yerwandten, an die in 
in Pragę kommenden Landesregierungen, einige stadtische 
Yerwaltungen und zahlreiche Privatpersonen, bei denen man 
ein Interesse fur die Sache voraussetzen konnte. Der Aus
schuB hatte sich nicht getauscht. Yon den Landesherren, 
Sr. K. Hoheit dem GroCherzog Wilhelm Ernst von Sachsen- 
Weimar-Eisenach, Ihren Durchlauchten, dem regierenden 
Fiirsten Heinrich XIV. ReuB j. L., dem Fursten Adolf von 
Schaumburg - Lippe ais Yormund fur den Fursten Hein
rich XXIV. ReuB a. L., dem Erbprinzen Heinrich XXVII. 
ReuB j. L., dem Fursten Heinrich XXIV. ReuB-Kbstritz 
und den Prinzen Heinrich VII., XVIII. und XXX. j. L. 
ReuB, ferner von den groBherzoglichen bezw. furstlichen 
Landesregierungen in Weimar, Gera und Greiz, vom Be- 
zirksausschusse des Neustadter Kreises, von den Stadten
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Gera und Greiz und zahlreichen Privatpersonen im ganzen 
Vogt- und ReuBenlande gingen groBere und kleinere Bei- 
trage so reichlich ein, daB im ganzen ca. 2250 M. zusammen- 
kamen. Damit konnte die Nachgrabung begonnen und 
wenigstens die Freilegung der Grundmauern der Kloster- 
kirche erzielt werden. Allen hohen und gutigen Spendern 
soli hier vom AusschuB auch bffentlich bestens gedankt sein.

Die bisher einzige geschaftliche Vollsitzung des Aus- 
schusses — kleinere Beratungen der zunachst wohnenden 
Mitglieder fanden bfters nach Bedarf statt — wurde am 
28. April 1905 in Wiinschendorf bei Weida abgehalten, 
und es wurden in ihr Dr. Schmidt zum ersten Yorsitzenden, 
Leberl zum zweiten und Schwenker, der sich bisher schon 
durch Aufbringung von Beitragen besonders hervorgetan 
hatte, zum Kassenfuhrer gewahlt. Die Erdarbeiten wurden 
der Firma Robert Kahnes, Stein- und Tiefbaugeschaft in 
Wiinschendorf, iibertragen und sind von ihr zur grbfiten 
Zufriedenheit ausgefiihrt worden. Die technische Leitung 
der Nachgrabung iibernahm Hen Architekt Triibcher-Gera 
und hat bei derselben nicht allein die groBte Umsicht und 
Fachkenntnis bewiesen, sondern ihr auch manches Opfer 
an Miihe, Zeit und Unkosten gebracht. Der AusschuB 
spricht ihm hierfiir ganz besonderen Dank aus. Unter den 
Mitgliedern des Ausschusses miissen noch die Herren Auer- 
bach fur seine unermiidliche griindliche Arbeit bei der Unter- 
suchung der Grabstatten und Leberl fur die unentgeltliche 
Anfertigung der Photographien, sowie fur seine vielfache 
Verwendung bei der groBherzoglichen Regierung, die Ruinę 
der Klosterkirche in geeigneter Weise auch der Nachwelt 
zu erhalten, anerkennend genannt werden. In der erwahnten 
AusschuBsitzung wurde noch beschlossen, nur die Grund
mauern der Kirche freizulegen, da eine Ausgrabung der 
ganzen in Schutt liegenden Klostergebaude wegen tech- 
nischer und anderer Schwierigkeiten, auch wegen der hierzu 
doch nicht ausreichenden Geldmittel vorderhand nicht 
zu ermbglichen war. Weiter wurde in jener Sitzung be- 
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schlossen, die gefundenen Grabplatten und Werkstiicke an 
Ort und Stelle zu lassen, kleinere Fundstucke aber in der 
Kirche zu Veitsberg aufzubewahren. An eben diesem Tage 
wurde die Grabplatte des Landmeisters entdeckt, wovon 
weiterhin berichtet wird. Eine zweite Vollsitzung des Aus- 
schusses und die Abrechnung soli im Fruhjahr 1906 statt- 
finden.

Die Nachgrabung begann am 25. April 1905 und bat 
ca. ll1^ Wochen in Anspruch genommen. Im Juli und 
August mufite die Arbeit wegen des durch. die Erntezeit 
verursachten Arbeitermangels ausgesetzt werden. Es wurden 
bei ihr durchschnittlich 8 Mann beschaftigt. GroBe Schwierig- 
keit machte die Unterbringung der gewaltigen Schuttmasse. 
Schweren Herzens muBte man sich daher entschlieBen, mit 
ihr den ehemaligen Klosterhof auszufiillen. So ist denn die 
friihere Bodensenkung, welche ihn bezeichnete, jetzt ver- 
schwunden und das ganze Terrain bis auf die freigelegten 
Grundmauern der Kirche eingeebnet. Eine kiinftige Aus
grabung der Hintergebaude des Klosters ist dadurch aller- 
dings sehr erschwert, doch nicht unmbglich gemacht. Es 
fragt sich aber sehr, ob solcher Versuch grolien Zweck 
hatte und die erheblichen Kosten, die er erfordert, recht- 
fertigen wiirde.

Bevor wir im weiteren iiber die Ergebnisse der Aus
grabung berichten, wollen wir einiges iiber die ganze Lagę 
der Klostergebaude vorausschicken. Das Kloster lag mit 
seinen Baulichkeiten und Garten am FuBe eines Abhanges 
im Elstertal, auf der linken Seite des Flusses und am 
Nordwestende des Dorfes Cronschwitz. Nach einem Inven- 
tar von 1549 waren damals noch folgende Gebaude vor- 
handen: Wohnhaus oder die Propstei, und daran stoBend 
(gegen der probstei gelegen), das Refektorium (rebenther), 
ferner Kuchę, Backhaus, Pferde-, Schweine- und Kuhstall, 
ein Viehhaus (wohl fur Schafe und Eederyieh), schon da
mals „alles baufallig11, die hinteren Klostergebaude nebst 
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Garten und Kirche1). Sich ein richtiges Bild aus diesen 
Angaben zu machen, ist schwer, und auch nach der Aus
grabung laBt sich ein Liegeplan der Baulichkeiten nur 
mangelhaft und yersuchsweise aufstellen. Gegeben ist hier- 
bei zunachst nur die Kirche. Zu den „hinteren Gebauden“ 
diirfte auch die einmal erwahnte Kiisterei2) gehbrt haben, 
ferner ein nbrdlich von der Kirche nach Osten zu liegendes 
Haus, von dem jetzt noch zwei Kellerhalse zu sehen sind.

1) Zeitschr. fur thiiring. Gesch. u. Altertumskunde, Bd. XVI, 
S. 150.

2) Ebenda S. 170.

Die ubrigen Klostergebaude werden sich um den fruheren 
Hof und dessen Kreuzgange gruppiert haben. Nach Westen 
zu, zum Teil uber den jetzt aufgefundenen Kellern lag 
wahrscheinlich das Wohnhaus oder die Propstei mit den 
Wohnungen der Priorin und der Nonnen. Von diesem Ge- 
baude stehen noch, etwa 1 m aufgehend, die ostlichen und 
westlichen Umfassungsmauern (s. Pig. 1). An die Propstei 
stieB nach Norden zu der Rempter (refectorium), der zu An- 
fang des 16. Jahrhunderts in einer Ausdehnung von 42 Ellen 
Lange und 14 Ellen Breite an Stelle eines alteren, schon 1328 
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urkundlich erwahnten Rempters1) neu erbaut werden sollte2), 
doch fragt sich noch, ob der Neubau damals wirklich aus- 
gefiihrt wurde. Die Wirtschaftsgebaude und Stalle scheinen 
aufierhalb der Hauptgebaude gelegen zu haben. Von der 1467 
durch die Priorin Agnes von Miltitz erbauten Kuchę ist es 
gewiB (s. Liegeplan nach Stiden)3). Es handelte sich aber 
bei ihr wohl nur um eine Gesinde- und Armenkuche, da die 
Wohngebaude jedenfalls eigene Kuchenanlage hatten. Zu 
den friiheren Wirtschaftsgebauden gehbrt auch das Wohn- 
haus der seitherigen Oberforsterei (jetzt Wohnung des 
Herrn Lehmann). Es ist zwar dem Aussehen nach erst im 
18. Jahrhundert erbaut, aber auf alten, sehr starken Erd- 
geschoCmauern ohne Unterkellerung aufgefuhrt. Von einer 
daneben liegenden Scheune ist die Nordwand sicher alt. 
Im Westen und Osten hat diese Wand Maueransatze von 
den Umfassungen eines daranstoBenden Gebaudes. Das 
ganze Kloster war von einer Mauer umgeben, die auch 
einen groBen Obst- und Gemiisegarten miteinschloB und 
gerade bei diesem noch grofitenteils erhalten ist.

1) Urkdb. der Vbgte, I, No. 650 u. 651: — den frawen in 
remptur zcu yrer rechte phrunde —.

2) Zeitschr. fur thiiring. Gesch. etc., Bd. XVI, S. 149.
3) Ebenda S. 151.

Der hier beigegebene Liegeplan (Eig. 1) des Klosters 
beruht auf der Cronschwitzer Grundkarte. In ihm sind die 
noch erhaltenen und grbBtenteils erst durch die Ausgrabung 
freigelegten Grundmauern Schwarz eingezeichnet. Andere 
(im Piane mit angedeuteten) Mauerziige konnten nicht 
freigelegt werden, sind aber doch einigermaBen durch Schtir- 
fung festgestellt worden.

Es folgen nun die Ergebnisse der Ausgrabung in vier 
Abschnitten, von denen der erste uber die Grundmauern und 
baulichen Reste der Kirche von dem Obengenannten (Schmidt) 
und den Herren Auerbach und Trubcher gemeinschaftlich 
ausgearbeitet ist, der zweite uber die Werkstucke von Trub
cher, der dritte uber die Grabsteine von mir und der vierte
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iiber die kleineren Fundę von Auerbach stammen. Triibcher 
hat ferner noch die Piane und Zeichnungen angefertigt. 
In allen Abschnitten stecken tibrigens auch Spuren gemein- 
samer Arbeit.

I. Die Grundmauern und baulichen Reste der Kirehe.

Die Klosterkirche hat eine Lange von 51,3 m und, ab- 
gesehen von den angebauten Nebenraumen und dem Kreuz- 
gange, eine Breite von 12 na. Die innere Weite betragt 
8,9 m. Sie ist im spatromanischen Stil und sehr einfach 
angelegt. Sie ist einschiffig, besteht aus Apsis, Chorkirche 
und Laienkirche (Schiff) und hat in hochgotischer Zeit 
einen bedeutenden Neu- oder Umbau erfahren. Der Um- 
bau mufi im Anfang des 15. Jahrhunderts etwa von 1410 
bis 1427 stattgefunden haben. Gerade in dieser Zeit stand 
das Kloster durch die Freigebigkeit der Landesherren und 
anderer Gonner noch in einiger Bltite1). Nachdem aber 
die Herrschaft Weida an die Markgrafen von Meifien ge- 
kommen war und die Vbgte von Gera ihre Toten anderswo 
begruben, ging die Bedeutung des Klosters fortwahrend 
zuruck. Auch ein fiir die Besucher des Klosters erteilter 
AblaCbrief von 1416 spricht fiir eine grofiere Bautatigkeit 
in dieser Zeit 2).

1) Urkdb. der Vógte, II, No. 527, 529, 531, 545, 659 u. 679.
2) Ebenda, II, No. 624.

Die Apsis ist damals nach aufien erweitert worden 
und hat Strebepfeiler bekommen. Die Erweiterung erfolgte 
sowohl nach Osten zu, wie nach beiden Seiten hin. Dabei 
hat man ein Stiick der alten Siidwand der Apsis noch stehen 
lassen. Zugleich ist letztere selbst in jener Zeit, wie das 
Stiick eines SchluBsteines und eine Anzahl Bruchstiicke 
von Gewblberippen mit Birnstab und Kehlen zeigen, ge- 
wblbt worden. Die Spur eines FuBbodens fand sich in ihr 
nicht, dagegen eine in mehrere Stiicke zersprungene Grab- 
platte mit dem Deutschordenskreuze (Fig. 15). An der Nord- 
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seite der Apsis ist die Umfassungsmauer in einer Hóhe 
bis zu 9 m erbalten. Durch die Mauer fiihrt eine mit 
Segmentbogen abgeschlossene Tiiróffnung und zwar zu einem 
tiefer gelegenen kapellenartigen Anbau, der einst mit einem 
Tonnengewblbe abgedeckt war. Vorhanden sind noch die 
Spuren einer von diesem Raum in die Apsis hinauffuhrenden 
Treppe, von welcher sich auBer einem Stiick Treppenstufe 
noch eine zweifliigelige Wangenmauer vorfand (s. GrundriB 
der Kirche b). Das Stiick Treppenstufe war das Bruch- 
stiick eines alten Grabsteins (s. Fig. 16). Am nordbstlichen 
AnschluB der Apsis steht der FuB einer aus dem halben 
Achteck gebildeten Wandsaule (s. GrundriB der Kirche a). 
Die Unterkante dieses FuBes gab den genauen Anhalt fur 
die FuBbódenhbhe der Apsis und wird daher im folgenden 
ais „Normalpunkt“ bezeichnet. In der Apsis fanden 
sich die zum Teil noch wohlerhaltenen Skelette von 12 
Personen beiderlei Geschlechts. Die Leichen scheinen in 
einfachen Sargkisten, von denen noch einzelne Eisenklammern 
und Holzteile sich fanden, gelegen zu haben; die Sargkisten 
waren in den gewachsenen Boden eingegraben. Da wir 
hier eine abgeschlossene Begrabnisstatte an einer im kirch- 
lichen Sinne hervorragenden Stelle haben, mut die Apsis 
das alte Erbbegrabnis der Vbgte und Herren von Gera 
enthalten. In der ganzen iibrigen Kirche gab es kein ahn- 
liches Begrabnis weiter, das dafur angesprochen werden 
kann. Auch die gefundenen Grabsteine bestatigen solches, 
wie wir hernach sehen werden. In dem tiefer gelegenen 
Raum neben der Apsis befindet sich noch eine Wand- 
nische (GrundriB c) mit einem in den Stein eingearbeiteten 
und herumlaufenden Falz fur einen TurverschluB. In ca. 
2 m Hbhe iiber dem Tonnengewblbe sieht man die Ansatze 
eines Kreuzgewólbes. Ratselhaft ist die segmentartige 
Form der bstlichen Umfassungsmauer, sowie zwei groBe 
Riegellócher, welche auf eine grbBere Turbffnung hinweisen. 
Der ganze Anbau scheint eine zur herrschaftlichen Gruft 
gehbrige Mefikapelle gewesen zu sein, dereń unterer

24*
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Raum yielleicht zur Aufbewahrung der Leichen bis zur 
Bestattung diente. Die Kapelle ist jedenfalls ein jiingerer 
Bau ais die urspriingliche, noch nicht erweiterte Apsis; 
denn in ihren aufrechtstehenden Mauern sind Teile einiger 
romanischer Werkstiicke mitvermauert. Im GrundriB ist 
die Apsis an der Chorkirche durch eine 1,60 m starkę 
Mauer (d) getrennt. Im nordlichen Teil dieser Mauer war 
ein durch die Starkę derselben hindurchgehender hohler 
Raum, in dem zahlreiche menschliche Knochen in unregel- 
maBiger Lagerung sich vorfanden. Vielleicht war hier eine 
Art Beinhaus (ossarium), wo die bei der Wieder- 
benutzung alter Graber zu Tage gekommenen Gebeine auf- 
bewahrt wurden.

Hinter jener Mauer, von der nicht zu sagen ist, ob 
sie die Apsis nach Westen zu ybllig oder nur teilweise 
abschloB, liegt die Chorkirche mit dem H a u p t a 11 a r (e). 
Ihr FuCboden muB ursprunglich aus Sandsteinplatten, von 
denen sich noch Reste fanden, bestanden haben. Spater 
wurde er erhbht und bekam eine Art Gipsestrich. Die 
Chorkirche diente durchgangig ais Begrabnisplatz der 
Nonnen; denn es fanden sich hier bis zu funf Schichten 
ubereinander zahlreiche weibliche Skelette. Sie waren in 
Aachen Sargkisten, von denen sich Holz- und Eisenteile 
fanden, in den gewachsenen Boden eingegraben worden. 
Man scheint dabei bis zu einer gewissen Hohe Sarg auf 
Sarg gestellt zu haben.

An den Wanden der Chorkirche fanden sich Spuren 
von Putz und Anstrich in Form von Schwarz und weiBen 
Streifen auf rotem Grunde. Der Eingang zur Chorkirche (g) 
war auf der Nordseite und erfolgte durch den Kreuzgang. 
Von diesem Eingang sind die unteren Sandsteinpfeiler (h) 
und zwei Treppenstufen erhalten. Auffallig sind die starken 
Pfeileryorlagen, die wahrscheinlich zu einem Triumphbogen. 
gehbrten. Von dem Altar der Chorkirche fehlt die Stein- 
platte. Sie wurde 1646 nach Weida ubergefiihrt und fur 
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den Altar der dortigen Stadtkirche benutzt1). Hier befindet 
sie sich heute noch. Etwas besonders Bemerkenswertes 
sieht man nicht an ihr. An der Nordseite der Chorkirche 
steht ein pfeilerartiger Mauervorsprung (/), der yielleicht 
ais Unterbau eines ganz kleinen Seitenaltars gedient hat.

1) M. Lichtwer, AbriB der Geschichte der Stadt Weida etc., 
Leipzig 1824, S. 35.

Das Schiff oder die Laienkirche ist von der Chor
kirche im GrundriB durch eine 0,70 m starkę Mauer (i) 
abgeschlossen, so daB zu yermuten ist, daB der Einblick 
von der Laienkirche in die Chorkirche nur von einer Art 
Galerie aus moglich war, welche eben jene Mauer krbnte. 
An letztere stbfit das Fundament eines groBeren Altars (A), 
der etwa um ein Drittel kleiner ais der Hauptaltar ist. 
Drei Viertel des FuBbodes dieser Kirche lagen nach Westen 
zu ca. 40 cm tiefer, ais das ostliche Yiertel. Auf einem 
Teil der siidlichen Grundmauer von Chor- und Laienkirche 
ist ein Nachbargebaude (Z) in einer Lange von 13 m auf- 
gesetzt. Der iibrige Teil der siidlichen Grundmauer nach 
Westen zu fehlt bis auf ein kurzes Sttick. In diesem Teil 
konnte der Eingang zur Laienkirche gewesen sein, doch 
lieB sich nichts feststellen, da alles Mauerwerk zerstort 
war. Von dem Kreuzgang (m) wurde der ostliche und 
siidliche, letzterer der an die Kirche anschlieBende Gang 
im GrundriB aufgedeckt. Im siidlichen, dessen Mauern 
noch ca. DĄ m aufgehen, fanden sich Spuren von Putz 
und Anstrich. Der ostliche Gang zeigt etwas andere Formen 
ais der siidliche, gehórt also wohl einer anderen Bauperiode 
an. Oberhalb von ihm befinden sich noch die Grundmauern 
zweier kleiner an die Nordwand der Kirche so angebauter 
Raume, daB diese ihre Riickwand bildet. Sie standen mit 
der Chorkirche nur durch den Kreuzgang in Yerbindung.

Westlich der Kirche lin den sich Reste yon ca. 1 m 
aufgehendem Mauerwerk (n), welches wir schon an friiherer 
Stelle (S. 355) der ehemaligen Propstei zuschrieben. Zum
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Teil darunter wurde eine geraumige Kelleranlage entdeckt. 
Es waren urspriinglich, wie noch. festgestellt werden konnte, 
zwei groBere Keller, in die man durch einen nach Osten 
vorgelagerten kleinen Keller gelangte. Der nordliche Keller 
war ganz yerfallen, ebenso sein Eingang vom Yorkeller 
aus. Der siidliche Keller ist noch gut erhalten. Er hat 
ein TonnengewSlbe und eine Lange von 17,5 m, eine Breite 
von 5,5 und eine Hohe von 2,80 m. Der Zugang vom 
Yorkeller zu ihm ist rundbogig, und die eisernen Haspen 
der friiheren Tur sind herausgebrochen. Am Siidende des 
Kellers befindet sich eine Lichtbffnung mit schachtartiger 
Erweiterung. Das ist jenes geheimnisvolle Loch, welches 
zu den Gangsagen AnlaB gab.

Die Grundmauern eines Turmes fanden sich uberhaupt 
nicht. Auf den Siegeln des Klosters sieht man unter dem 
Muttergottesbilde auch die Abbildung einer Kirche, und 
zwar zeigt ein alterer Stempel, der zuerst 1302 vorkommt, 
einen kleinen Dachreiter auf dem Westende der Kirche, 
und diese selbst ist mit 3 Fenstern und einem grbfieren 
Eingang von der Nordseite dargestellt. Ein jungerer Siegel- 
stempel aus dem Anfang des 15. Jahrhunderts hat auBer- 
dem noch einen Dachreiter in der Mitte des Gebaudes1).

1) Zeitschr. t thuring. Gesch., Bd. XVI, S. 130.

II. Die Werkstiicke.

Die gefundenen Werkstiicke gehóren zwei Bauperioden 
der Klosterkirche an.

Aus der ersten (romanischen) Periode, welche mit der 
Griindung des Klosters zusammenfallt, sind noch vorhanden 
eine groBere Anzahl Stiicke Pfeilerecken und Teile von 
Gurtbbgen, an welche ein kraftiger Dreiviertel-Rundstab an- 
gearbeitet ist (Fig. 3 u. 4). An den StoBfugen verschiedener 
dieser Stiicke sind Steinmetzzeichen in Form von gleich- 
armigen Tatzenkreuzen und an einem derselben ein halbes 
Tatzenkreuz (Antoniuskreuz) ersichtlich.
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Au fi er dem wurde ein stark beschadigtes Saulenkapital- 
bruchstuck (Fig. 5) und ein SaulenfuB (Fig- 6), letzterer am 
Kreuzgang, gefunden.

Fig. 7 zeigt ein in 2 Exemplaren vorhandenes Werk- 
stuck mit einfachen Schragen und starker Kehle, welches 
von einer Pfeilerecke stammen diirfte.

Das in Fig. 8 bezeichnete Werkstiick Łat zwar schon ein 
birnstabahnliches Profil, stammt aber jedenfalls auch noch 
aus der ersten Bauperiode.

Fig. 3. Fig. 4. Fig. 5.

Fig. 6. Fig. 7. Fig. 8.

Aus der zweiten (gotischen) Bauperiode fanden sich in 
erster Linie eine groBe Anzahl von Gewblberippen (Fig. 9), 
alle mit demselben Profil (Birnstab mit Kehle) in sehr sau- 
berer scharfer Arbeit, trotz des grobkórnigen Materials (groB- 
falkischer Sandstein). Hierzu gehorig wurde im Schutt der 
Apsis ein Fragment eines SchluBsteines (Fig. 10) mit deutlich 
erkennbaren Rippenansatzen und lilienartiger Yerzierung 
gefunden und ein Stuck, welches zwei von einem Dienste 
ausgehende Rippenprofile (Fig. 11) zeigt.

Diese Rippenfragmente wurden im Schutt der Kirche 
fast an allen Stellen gefunden, woraus zu schlieBen ist, 
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daB die ganze Kirche einheitlich mit einem Kreuz-, bezw. 
Netzgewblbe iiberspannt war. Fig. 12 zeigt einen Teil 
eines mit Mafiwerk versehenen Sturzes. Dieses Werkstiick 
ist in mehreren Exemplaren vorhanden und riihrt entweder 
von kleinen Fenstern oder von galerieartigen Oeffnungen 
ber, vielleicht von einer Galerie zwischen Chor- und Laien- 
kirche. Von FenstermaBwerk wurde auBerdem nur noch 
ein ganz geringfiigiges Bruchstiick gefunden.

Fig. 13 ist wahrscheinlich ein Tiirgewandestuck.
Von feiner und flotter Bildhauerarbeit zeugt eine lilien- 

artige Spitze, wahrscheinlich Nasenyerzierung (Fig. 14).

Fig. 9. Fig. 10. Fig. 11.

Fig. 12. Fig. 13. Fig. 14.

III. Die Grabsteine.

Die Ausbeute an Grabsteinen war keine geringe, 
aber leider sind sie zum Teil nur ais Bruchstiicke erhalten 
und zum Teil ohne jegliche Inschriften, so daB ihre Fest- 
stellung entweder tiberhaupt nicht gelungen ist oder sich 
nur auf Wahrscheinlichkeitsbeweise stiitzen kann. Zur 
letzteren Art gehoren:

1) der Grabstein des Landmeisters Heinrich 
von Weida (s. Fig. 15). Dieser ist nach der um 1326 
geschriebenen und sonst zuyerlassigen preuBischen Chronik 
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des Peter von Dusburg in Cronschwitz gestorben und 
begraben (Hic frater Henricus de licencia uxoris sue habi- 
tum fratrum domus Theutonice suscepit et ipsa claustrum 
sanctimonialium in Cronswicz intrayit, quod claustrum 
ipse instituit et fundavit et donis magnificis dotavit. In 
quo eciam ipse post multa bella, que gloriose in dieto 
officio gessit, ut inferius apparebit, yocatus a magistro 
generali ad capitulum in itinere infirmatus, mortuus est et 
sepultus)1). Aller Wahrscheinlichkeit 
im Cronschwitzer Erbbegrabnis der 
Vogte und zwar ais erste Leiche 
begraben sein. Ais unsere Nach- 
grabung nun mit der Apsis der Kirche 
begann, stieBen wir schon nach weni- 
gen Tagen auf eine in mehrere groBe 
Stiicke zersprungene Grabplatte. Sie 
war 0,95 m breit, 2,04 m lang und 
0,17—0,18 m stark und lag 0,80 m 
unterhalb des Normalpunktes (s. S. 
359). Sie ist roh und ziemlich fluchtig 
aus einem Sandstein gearbeitet, wie er 
in den Briichen von GroBfalka bei Gera 
gefunden wird. Man sieht auf der 
Platte das unverkennbare Kreuz des 
deutschen Ordens mit dem Nimbus

1) Urkdb. der V6gte, I, No. 75. — Zur Dotierung des Klosters 
durch den Landmeister vgl. ebenda No. 70, wo er erster Zeuge ist.

2) W. C. Pfau-Rochlitz, Grabdenkmaler von Deutschherren im 
Kónigreich Sachsen, in „Unsere Heimat“, Monatsschr. fiir die Ober- 
sachsischen Lande etc., Jahrg. IV (1905), S. 86 ff.

nach muBte er also

Fig. 15. Grabstein 
des Landmeisters.

(Kreis um die Schenkel), wie solches
ganz ahnliche Grabplatten in Thiiringen und Sachsen, aber 
allerdings auch nur hier, zeigen 2). Oder hat man yielleicht 
anderswo derartigen Platten noch nicht die nótige Beachtung 
geschenkt? Die Form des Kreuzes ist spatromanisch, d. h. 
mit leicht nach der Kreuzung zu yerjungten Balken, und 
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entspricht also dem Jahre 1249, in welchem der Land- 
meister starb, vollstandig. DaB der Stein weder Inschrift 
noch Name hat, lafit sich aus der damals noch streng be- 
obachteten Ordensregel der Deutschritter erklaren. Sie 
sollten ganz in den Orden aufgehen und unter anderem 
auch kein Erbsiegel fiihren. Der Yerstorbene wurde,. so- 
lange er sich uber der Erde befand, mit einem Tuche be- 
deckt, welches nur das schwarze Ordenskreuz auf weiBem 
Grunde zeigte. In jedem Ordenshause sollte nach den 
Kdnigsberger Statuten ein solches Tuch vorhanden sein. 
Ebenso wird man es in der alteren Zeit mit den Grab- 
steinen gehalten haben. Pfau, a. a. O. S. 41, irrt daher 
ganz entschieden, wenn er diejenigen Steine aus romanischer 
oder fruhgotischer Zeit, welche nur das Kreuz mit dem 
Nimbus, doch ohne Wappen zeigen, nicht den Ritterbriidern, 
sondern allein den Priesterbrudern zuschreibt. Die Wappen- 
steine erscheinen erst spater, ais die Ordensregel nach- 
lassiger durchgefiihrt wurde. Der Landmeister Heinrich 
von Weida war fur die Priorin Jutta und ihr Kloster in 
erster Linie ein Bruder des deutschen Ordens und wurde 
nach dessen Regel bestattet.

Nach Abhebung der Grabplatte fanden sich zunachst 
die Gebeine einesWeibes. Das Skelett war 1,50 m lang 
und lag 0,81 m unter der Oberkante der nordlichen Seite 
der Platte, und zwar etwa zu zwei Dritteln unter dieser. 
Die Leiche ist jedenfalls spater ais eine zweite, gerade 
unter der Platte liegende Person begraben worden. Man 
hat den Eindruck, ais ware das Begrabnis ohne alle Rtick- 
sicht auf das Grab des Landmeisters erfolgt, so daB man 
sogar in letzteres hineingeriet. Yielleicht hat man auch auf 
diese Weise kenntlich machen woli en, dafi die Yerstorbene 
ein Abkómmling des Landmeisters war. Wer diese Frauen- 
leiche war, IhBt sich nicht feststellen, doch wird sie sicherlich 
dem Hause Gera angehort haben. Fundę wurden bei der Leiche 
nicht gemacht. Ferner fanden sich neben der Platte auf 
der Ostseite ein einzelner Unterkiefer und andere einzelne
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Knochen in zwoi Partien und wieder darunter, doch wesent- 
lich tiefer, Knochen einer Kinderleiche und dabei das Frag
ment eines kleinen mittelalterlichen Napfchens aus hellem, 
fast weiBem Ton (ob Kinderspielzeug ?), sowie endlich ein 
kleines Stiick stark oxydierten grunen Glases.

Genau unter der Mitte der Grabplatte, 1,20 m unter 
dereń Oberkante und 1,97—2 m unter dem Normalpunkt 
(S. 359) lag das Skelett einer groBen Mannesleiche. Es 
war 1,85 m lang und hatte einen typischen Langschadel, 
der durch spateren Druck nach der Brust zu eingedruckt 
war, so daB die in 5 Teile geborstene Schadelkapsel die 
Gesichtsknochen uberdeckte. Der Schadel zeigte etwas 
unter der Naht der Hinterhauptschrippe einen auswendigen 
Auswuchs, der, weil eine Verletzung nicht ersichtlich ist, 
wohl ein natiirlicher war. Der Auswuchs hatte die Form 
eines an der Basis festsitzenden Dreieckes von ca. 5 mm 
Breite, gleicher Hohe und ca. 2 mm Dicke. Die Spitze 
des Dreieckes stand etwa 2 mm von der eigentlichen Schadel- 
decke ab. Die Zahne des Unterkiefers und zum Teil des 
Oberkiefers waren gut erhalten und sahen gut aus. Nur 
etwas Weinstein fand sich bei ihnen und bei zweien die 
Spuren sich nahender Caries. Die Leiche war wie iiber- 
haupt alle Leichen der Kirche orientiert (nach Osten 
blickend). Ihre rechte Hand lag auf der Brust. Fundę 
wurden bei ihr nicht gemacht. Diese Leiche muB nach 
allen Umstanden und besonders wegen ihrer Lagę unter 
dem Grabstein mit dem Deutschordenskreuze ais der 1249 
in Cronschwitz begrabene Heinrich (IV.) der Mittlere, Vogt 
von Weida und Gera, dann Deutschordensritter und Land- 
meister in PreuBen (Schmidt, Geneal. der ReuBen, I, No. 8) 
angesprochen werden. DaB sein Grabstein ais einziger der 
herrschaftlichen Gruft erhalten ist und nicht fortgeschleppt 
wurde, yerdanken wir wohl nur seiner Beschadigung. Er 
war jedenfallls schon lange so morsch und zersprungen, 
daB ' sich seine Benutzung zu baulichen Zwecken nicht 
lohnte. Ein schlechteres Schicksal hatte aber schon
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2) der Grabstein der Stifterin Jutta (s. Fig. 16). Links 
(sudlich) und unmittelbar neben der Platte des Landmeisters 
fand sich namlich ein kleineres weibliches Skelett von 
1,50 m Lange. Es war eine altere Person mit Rundkopf und

Fig. 16. Bruchstiick vom Grabstein der Jutta.
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ziemlich abgebrauchten Zahnen. Von dem Sarge konnten zwei 
eiserne Beschlage noch deutlich festgestellt werden; im 
iibrigen wurde auch hier nichts gefunden. Diese Leiche 
lag ebenso tief wie die des Landmeisters. Man wird sie 
nach dem Folgenden fur die Gemahlin des Vorigen und 
die Griinderin des Klosters halten diirfen; denn da der 
Landmeister 1249, sie selbst um 1268 und ihr Sohn, die 
nachste angesehene Leiche aus dem Hause Gera, erst 
nach 1274 starb, war sie auch zeitlich die zweite Person 
nach ihrem Gemahl, welche in dieser Gruft begraben wer
den konnte. Von ihrem Grabstein stammte aber, meine 
ich, jenes Bruchstuck, was ais Stufe in der von der MeB- 
kapelle zur herrschaftlichen Gruppe fiihrenden Treppe lag 
(S. 358). Da zur Zeit des Bestehens des Klosters der 
Grabstein der Stifterin kaum fortgenommen und zerschlagen 
sein diirfte, so muB die Treppe entweder erst in nach- 
katholischer Zeit gebaut oder doch wenigstens ausgebessert 
sein, indem man vielleicht eine schadhafte Stufe heraus- 
nahm und das Stiick einer wohl ohnehin schon zersprungenen 
Grabplatte zu einer Ersatzstufe verarbeitete. DaB man den 
Grabstein der Stifterin dazu yerwandte, wuBte der Bearbeiter 
der Treppenstufe wohl selbst nicht. Auf dem erhaltenen 
Bruchstiicke des Grabsteines sieht man den rechten (heral- 
disch gesprochen) Querbalken eines Deutschordenskreuzes 
mit dem Nimbus. Auf ihm befindet sich ein romanisches 
Wappenschild, dessen Bild sehr undeutlich ist, da der 
Stein teils stark abgetreten, teils durch die Bearbeitung 
zur Treppenstufe beschadigt ist. Der durch das Feld des 
Schildes hindurchgehende untere Strich des Kreuzbalkens 
ist vom inneren Kreis des Nimbus an sicher erst nach- 
traglich eingeritzt worden, da er schief ist. Man darf nun 
wohl ais wahrscheinlich annehmen, daB dem Schilde auf 
dem rechten Kreuzbalken ein anderes auf dem linken 
entsprochen haben wird, dann lag also der Stein auf dem 
Grabę einer Frau; denn Ahnenwappen sind im 13. Jahr- 
hundert noch nicht ublich, wahrend edle Frauen schon da- 
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mals im Siegel vielfach zwei Wappen, das ihrer Geburt 
und das ihres Mannes, haben. Wie ist nun die Jutta zu 
dem Deutschordenskreuze gekommen ? Denn daB ihr friiherer 
Mann Deutschordensritter war, kam fur die Dominikanerin 
gar nicht in Betracht. Und wie erklaren sich hier die 
Wappen, da die strenge Regel jener Zeit, wie wir beim 
Grabstein des Landmeisters sahen, den Angehbrigen des 
Ordens die Wappenfiihrung versagte? Zu diesen Angehbrigen 
sind auBer den Ritter- und Priesterbriidern noch die Halb- 
brlider und Halbschwestern zu rechnen. Es werden 
dies nicht ritterbiirtige Leute gewesen sein, welche in 
den Orden mit allen Pflichten, aber nicht mit den Vor- 
rechten der Ritterbriider aufgenommen wurden. Sie scheinen 
z. B. nur zu subalternen Stellungen im Ordensstaate zuge- 
lassen zu sein. Die Halbschwestern wurden zur Kranken- 
pflege in den Spitalern oder in den landwirtschaftlichen 
Betrieben der Ordensgiiter verwandt. Sie trugen geistliche 
Kleidung, auf der wohl, wie auf den grauwollenen Manteln 
der Halbriider, das halbe Ordenskreuz (Taukreuz), das dem 
Buchstaben T ahnelte, angebracht war. Die Halbschwestern 
muBten ewige Keuschheit geloben und ihre Manner ver- 
lassen. Sie wohnten auBerhalb der Ordensburgen in be- 
sondereń Wohnungen. AuBer den Halbbriidern gab es im 
Orden aber auch noch sogenannte Mitbruder (confratres) 
oder Heimliche. Das waren vornehme ritterbiirtige Leute, 
welche dem Orden ais Krieger, Ratgeber oder Wohltater 
dienten, ohne an die strenge Ordensregel gebunden zu sein. 
Spater scheinen allerdings auch andere angesehene Leute, 
die nicht ritterbiirtig waren, ais Mitbruder aufgenommen 
zu sein. Die Heimlichen konnten sich verehelichen und 
auBerhalb der Ordensburgen in ihren frtiheren Verhaltnissen 
fortleben. Sie trugen ein Kleid von geistlicher (weiBer 
oder schwarzer) Farbę und ebenfalls das halbe Kreuz 
darauf1). Sie durften aber auch wohl ihre erblichen

1) Yergl. Gesch. PreuBens, Bd. VI, S. 524ff.
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Wappen daneben fiihren, da sie zum Orden nur in loser 
Beziehung standen. Eine solche Heimliche oder Mit- 
schwester des deutschen Ordens wird auch die Jutta ge
wesen sein. Das Bruchstiick des Grabsteins, den ich ihr 
zuschreibe, spricht nicht gegen die Annahme des halben 
T-formigen Kreuzes, und dann hatte auch das Wappen 
auf dem Deutschordenskreuze seine Berechtigung. Eiir ihre 
nahen Beziehungen zum deutschen Orden spricht auch der 
Streit, der gerade wegen der Stiftung von Cronschwitz 
zwischen diesem und den Dominikanom entstand.

Nachdem Jutta namlich, wie ich annehme, Heimliche 
des Ordens geworden war und gegen denselben gewisse 
Verpflichtungen auf sich genommen hatte, mussen die 
Dominikaner bei ihr einen starkeren EinfluB gewonnen 
haben. Ihr dritter Sohn wurde Predigermónch und war 
seit 1256 Prior zu Erfurt1). Dieser Wettbewerb der beiden 
Orden kam bei der Stiftung yon Cronschwitz wohl be- 
sonders zum Ausdruck und wuchs sich zu einem fórmlichen 
Streite um den Besitz der neuen Stiftung aus. Da ver- 
mittelte Bischof Engelhard von Naumburg sehr geschickt 
und bestimmte, daC die Seelensorge und geistliche Aufsicht 
iiber das Kloster Cronschwitz der Predigerorden und sein 
Provinzialprior haben, die weltliche Eiirsorge und Ver- 
tretung fur dasselbe aber der deutsche Orden und der je- 
weilige Deutschmeister ausiiben sollte (Concedimus et memo- 
rato collegio etindulgemus, ut eidem visitacionis 
et correctionis debitum ab honorabili viro provinciali 
fratrum predicatorum, qui pro tempore fuerit, et fratribus 
sui ordinis, quos ipse de sua proyincia ad hoc deputayerit, 
impendatur et tam in confessionibus, ąuam in omnibus 
spiritualibug ad monasticam yitam et disciplinam spec- 
tantibus ad dictum priorem provincialem et fratres eius 
antedicte sorores respectum habeant, ita tamen, ąuod, si, 
ąuando necessitas reguirat vel utilitas, liceat eisdem cui- 

1) Urkdb. der Vogte, I, No. 93, 94, 108, u. II, Nachtr. No. 24.
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cunque sacerdoti ab ecclesia non preciso confiteri et ab eo 
ecclesiastica recipere sacramenta. Statuimus eoiam, ut a 
nemine attemptetur ibidem institutio, electio vel intrusio 
prepositi vel cuiuslibet prelati, quocumque nomine censeatur, 
set in spiritualibus quidem interior status per fratres 
predicatorum ordinetur, ut prediximus et regatur, in ex- 
terioribus verocirca temporalium gubernacionem, 
yconomiam, procuracionem , disposicionem sive 
administracionem temporalium fratres predicti 
domus Theutonicorum gerent et exercebunt, quoscunque 
frater gerens vicem suppremi magistri in Alemannia pro 
tempore ad hoc decreverit deputare. Preterea quod dicta 
domus sancte Marie gaudeat priyilegiis exempcionis, que 
predicatoribus et domus Theutonicorum fratribus sunt in- 
dulta gratum gerimus et acceptum, cum memorata domus 
sancte Marie predicatoribus et domus Theutoricorum fra
tribus in spiritualibus et temporalibus sit subjecta —). 1239 
bestatigte Erzbischof Wilbrand von Magdeburg diese Ent- 
scheidung seines Suffragans 1).

1) Urkdb. der Vógte, I, No. 71.
2) Ebenda.

Ais Dominikanerin hatte die Jutta wohl keine be- 
sondere Grabstatte, keinen Grabstein und kein Wappen 
auf demselben erhalten konnen. Sie ware dann wie die 
anderen Nonnen schlicht vor dem Altar der Kirche be- 
graben worden, wenn ihr auch ais Stifterin des Klosters 
besondere Ehrung gebiihrte. Ais Heimliche des deutschen 
Ordens durfte sie den Grabstein mit dem halben Kreuz 
und ais Edle — Bischof Engelhard von Naumburg nennt 
sie ausdriicklich eine n obi lis prudens ac reverenda ma- 
trona2) — konnte sie auch daneben ihr Wappen erhalten.

Aus allen diesen Griinden mochte ich jenes Bruchstuck 
mit dem Wappen ais zum Grabstein der Jutta gehorig er- 
klaren. Das erhalten e Wappen auf dem rechten Kreuzes- 
arm wird ihr angeborenes gewesen sein, wahrend auf dem 
fehlenden linken das ihres Mannes, des Landmeisters, der 
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zu iiirer Linken ruhte, zu vermuten ist. Das Wappen 
selbst ist, wie schon bemerkt, sehr undeutlich. Mit Photo- 
graphie und Lupę glaube ich auf ihm einen nach rechts 
blickenden Adler zu entdecken. Einen solchen fiihrten die 
Vbgte von StraBberg im Siegel. Quer iiber den Adler 
lauft in dereń Wappen und hier scheinbar unter dem 
Kopfe des Yogels von rechts nach links ein schmaler 
Schragbalken, den ich fiir das Bild einer ansteigenden 
StraBe halte. Das Wappen ware also in dieser Hinsicht 
ein redendes. tiber StraBberg fiihrte zwischen Plauen und 
Hof eine alte, schon friih eingegangene StraBe, die bis 
Schwandt fortwahrend ansteigt. Der Adler des Wappens 
weist auf den Stand der von StraBberg ais Reichsministe- 
riale hin, die urspriinglich wohl auch nobiles waren oder 
doch bald ais solche galten. Der Name Jutta erscheint 
auch sonst einmal in der Familie der von StraBberg. Juttas 
altester Sohn, der erste Vogt von Plauen, nennt die Vógte 
von StraBberg spater seine Cognaten, d. h. Blutsyerwandte 
von weiblicher Seite. Der Vogt von Plauen und seine 
Sbhne erben ferner den AllodialnachlaB der Strafiberger 
Vbgte im Amt Plauen. Das Gut StraBberg mit vielen 
Einkiinften wird 1298 von seiner Gemahlin Kunigunde dem 
Kloster Cronschwitz geschenkt. Das alles macht wahr- 
scheinlich, daB Jutta eine geborene Vbgtin von StraBberg 
war, obwohl sie die Cronschwitzer Chronik eine Burggrafin 
von Altenburg nennt. Die im 14. Jahrhundert entstandene 
Chronik schreibt Aldenbergk. Da um diese Zeit die 
Familie von StraBberg langst ausgestorben war, ist die 
Yeranderung des sonst unbekannten Namens in den des 
damals noch bliihenden Burggrafengeschlechtes von Alten
burg leicht erklarlich. Ich habe diese ganze Frage schon 
anderswo ausftihrlich behandelt *) und muB mich hier ein- 
fach darauf beziehen. Man kbnnte das fragliche Bruch- 
stiick auch noch auf andere und viel einfachere Weise er-

1) Mitteil. des Altertumsver. zu Plauen i. V., 17. Jahresschr. 
XXIV. 25 
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klaren. Es laBt sich denken, daB nach dem Tode des 
Landmeisters ein G-rabstein mit dem Deutschordenskreuze 
fur ihn angefertigt und nachtraglich sein und seiner 
Frau Wappen darauf eingehauen wurden. Hierauf kann 
sich von Seite des Ordens ein Einspruch gegen die Wappen 
erhoben haben, der zur Anfertigung eines neuen Grabsteins 
fiihrte. Der friihere blieb dann irgendwo liegen und wurde 
spater zur Treppenstufe yerarbeitet. Es gibt jedenfalls 
auch noch weitere Erklarungen, und so mag die ganze 
Frage einstweilen ais ungelbst gelten.

Noch einen Zusatz mbchte ich endlich hier machen, 
welcher yielleicht meine Ansicht mit der Angabe der Cronsch- 
witzer Chronik in einigen Einklang bringen kbnnte. Fur 
die Abkunft der Jutta aus dem burggraflichen Hause Alten- 
burg kbnnte sprechen, daB 1229 ein Vogt Heinrich von Weida 
zugegen ist, ais Burggraf Albert (II.) von Altenburg in 
der Kirche U. L. Frauen daselbst, wo sein Vater (Albert I.) 
beigesetzt ist, eine Seelenmesse fur denselben stifteti). 
Dieser Vogt von Weida wird der Gemahl der Jutta und 
spatere Vogt von Gera gewesen sein. Ferner ist zu be- 
achten, daB in einer Urkunde von 1250 oder 1251, worin 
der Vogt Heinrich (I.) von Gera seiner Mutter Jutta, 
Priorin zu Cronschwitz, den von seinem yerstorbenen 
Bruder Heinrich, Domherrn zu Magdeburg, ererbten Besitz 
im Dorfe Bernsdorf uberlaBt, neben den Vógten von Weida 
und Plauen auch der jiingere Burggraf von Altenburg 
(burcgravius de Aldenburgk iunior) ais Zeuge auftritt1 2). 
Es finden sich auch sonst Beziehungen zwischen den 
Vógten und den Burggrafen von Altenburg, von denen 
nicht klar ist, ob sie auf Yerwandtschaft oder Nachbar- 
schaft beruhen3). Nach einer Nachricht im Ratsarchiy zu 
Altenburg4) soli Burggraf Albrecht I. mit einer Grafin von

1) Dobenecker, Regesta dipl. etc. Thuringiae, III, No. 75.
2) Urkundenbuch der Vbgte, I, No. 101.
3) Ebenda I, No. 127, 137, 299 , 603.
4) Die Nachricht konnte dort nicht wieder aufgefunden werden.
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Wettin vermahlt gewesen sein und auBer 3 Sbhnen auch 
eine Tochter, namens Jutta, gehabt haben i). Die Cronsch- 
witzer Chronik nennt dann einen Burggrafen Albrecht 
von Altenburg und eine Grafin von Dewin ais Eltern der 
Jutta von Gera. Eine Verwechslung von Wettin und 
Dewin ist leicht mbglich. Urkundlich erscheint Burggraf 
Albert I. von 1210—1223 lebend und wird 1229 ais ver- 
storben erwahnt 1 2). Nach E. v. Braun soli er am 23. August 
1228 verstorben sein. Da nun die Jutta von Gera noch 
1239 unmiindige Kinder hinterlieB und um 1268 verstorben 
ist, so diirfte sie zwischen 1200 und 1210 geboren und 
eher eine Enkelin, ais Tochter Albrechts I. gewesen sein. 
Denn vor Albrecht erscheinen die Burggrafen Heinrich 
(1150—1183) und Dietrich (1203—1206) von Altenburg, 
die wahrscheinlich sein Vater und Bruder waren, so daB 
Albrecht selbst bei seinem ersten Auftreten (1210) schon 
ziemlich bejahrt gewesen sein kbnnte. Dann war nicht 
sie, sondern ihre Mutter eine Tochter Albrechts I. und der 
Grafin von Dewin und war nach meiner Annahme mit 
Heinrich von StraBberg vermahlt. Die Burggrafen von 
Dewin oder Doben bei Grimma stammten von Erkenbert, 
Edlen von Tegkwitz (6 km westlich von Altenburg), der 
1143—1196 urkundlich erscheint. Dessen Sohn war Burg
graf Erkenbert von Doben und kommt 1198—1210 vor und 
dessen Sbhne wieder Burggraf Erkenbert von Starkenberg 
und Burggraf Albert von Doben. Letzterer kommt von 
ca. 1212—1258 vor und scheint seine Sohne Heinrich und 
Albrecht tiberlebt zu haben3). Mit ihm starb dieser Zweig 

1) E. v. Braun, Geschichte der Burggrafen von Altenburg, S. 26.
2) Dobenecker a. a. O. II, No. 1475, 1487, 1500, 1586, 1587, 

1612, 1613, 1616, 1642, 1645, 1646,1690, 1695, 1755,1756, 1763,1770, 
1794, 1797, 1802, 1804, 1820, 1841,1878, 1886,1901, 1995, 2006, 2010, 
2013, 2023, 2024. In letzteren 3 Nummern denkt Dobenecker, man 
sieht nicht warum, schon an Albert II.

3) Dobenecker a. a. O. I, No. 1456; II, 8. 542, Sp. 2; dazu 
Kónigs Adelshistorie, II, S.335 ff. und Sammlung vermischter Nach- 
richten zur Sachsischen Geschichte, IX (Chemnitz 1774), S.352ff.

25*
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aus, und die Allodialgiiter erbten zum Teil wohl die Burg- 
grafen von Starkenberg und Altenburg, zum Teil aber auch 
die Vbgte von Weida, Gera und Plauen. Die Vbgte von 
Weida haben seit 1263 Giiter im Altenburgischen, die 
nirgends anderes ais aus der Dóbenschen Erbschaft stammen 
konnen. Es handelt sich dabei um Giiter in den Orten 
Poderschau, Remsa, Lohma, Buscha, Tauschwitz, Krobern 
und Gimmel1), welche die Vogte gróBtenteils dem Regler- 
kloster in Altenburg und einmal auch an Kloster Buch 
schenken. Die Vogte von Gera und Plauen, zu welchen 
letzteren auch die ReuBen von Plauen gehorten, hatten an 
den Giitern in Poderschau, Remsa, Lohma und Krobern 
Anteil, indem sie solche zum Teil gemeinsam mit den 
V6gten von Weida verleihen, zum Teil dereń Schenkung 
bestatigen. Auch besaBen die Vógte von Plauen fur sich 
allein ein Allod in Lohma und die ReuBen ein solches in 
Kriebitsch. Bei der Verleihung von 2 Hufen in Krobern 
verzichtet der Vogt Heinrich von Weida auf alles, was 
ihm, ' seinen Nachfolgern, Sóhnen, Erben und Miterben 
in diesen Giitern zusteht und wie er solches vom Reiche 
zu Lehen und durch Erbrecht hatte (renunciantes om
nibus, que nobis et nostris successoribus, filiis, heredibus 
et coheredibus in eisdem bonis competere videbantur, et 
sicut per manum Romani imperii feodaliter sive iure here- 
ditario tenebamus) 2).

1) Urkundenbuch der Vogte, I, No. 127, 137, 151, 218, 303, 
313, 314, 316, 763, 911.

2) Urkundenbuch der V6gte, I, No. 317.
3) Ebenda.

Kun war nach dem Mildenfurther Necrologium die 
Frau Heinrichs des Roten (VII.) von Weida (1246—1261) 
Grafin Irmgard von Dewin3). Von diesen Eltern und nicht 
von Heinrich VIII. und der Grafin Sophie von Orlamunde, 
wie ich in der Genealogie der ReuBen, Taf. III, ich weiB 
nicht mehr, weshalb, angenommen habe, werden die folgen- 
den Herren von Weida abstammen. Nur so ist wenigstens 
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der Besitz der Weidaer in den oben genannten Ortschaften 
zu erklaren. Die Anteile der Vbgte von Gera und Plauen 
miiBten dann auf die Mutter der Jutta von Gera zuriick- 
gehen, welche eine geborene Burggrafin von Dóben und 
Gemahlin Alberts I. von Altenburg war. Diese Mutter 
diirfte eine Schwester der Burggrafen Albrecht von Dóben 
und Erkenbert von Starkenberg gewesen sein und so sich 
der kleinere Anteil ihrer Nachkommen, der Vógte von Gera 
und Plauen, an der Dóbenschen Erbschaft erklaren, indem 
die von Weida in naherer Verwandtschaft zu dem letzten 
Burggrafen von Dóben standen. DaB die vorgenannten 
Burggrafen Albert von Dóben und Erkenbert von Starken
berg Bruder waren, steht urkundlich fest1). Ihre Schwester 
vermahlte sich dann wohl an Burggraf Albert I. von Alten
burg und beider Tochter wieder an den Vogt Heinrich 
von StraBberg (urkundlich 1194—-1230), welcher Ehe aufier 
den Sóhnen Reimbot und Erkenbert nach meiner Annahme 
auch die Jutta, spatere Vógtin von Gera und Stifterin von 
Cronschwitz, entsproBte. Durch ihren GroBvater und Oheim 
Erkenbert ware dann dessen Rufname in die Eamilie der 
von StraBberg gekommen. Fur meine Annahme spricht 
auch, dafi die Burggrafen von Starkenberg an Kloster 
Cronschwitz, die Stiftung Juttas, 1306 und 1327 Schen- 
kungen in Hartrode und Gnederitz (ob Gnadschiitz?) 
machen 2 3), und daB ferner das Kloster Guterbesitz in Gódern 
hat *), in welcbem Orte, wie 1256 und 1267 Burggraf 
Erkenbert von Starkenberg bezeugt, einst sein GroBvater 
Erkenbert von Tegkwitz und sein Vater Burggraf Erken
bert von Dóben Besitz hatten und solehen dem Berger- 
kloster in Altenburg verliehen4). Endlich nennt 1322

1) Dobenecker a. a. O. III, No. 119.
2) Urkundenbuch der Vogte, I, No. 390 u. 614.
3) Urkundenbuch der Vógte, I, No. 571, 946; II, No. 100, 

374, 462, 555.
4) Sammlung vermischter Nachrichten z. Sachs. Geschichte, IX, 

S. 367 ff.
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Burggraf Erkenbert von Starkenberg, ein GroCneffe der 
Mutter Juttas, den Vogt Heinrich ReuB (II. j von Plauen 
und den Deutschordensritter Heinrich von Gera, beide Ur- 
enkel der Jutta, seine Oheimex). Die Bezeichnung Oheim, 
(oeheim) wurde aber im Mittelalter auch fiir jeden von der 
weiblichen Seite herriihrenden Verwandtschaftsgrad ge- 
braucht. Die beiderseitige Yerwandtschaft des Burggrafen 
von Starkenberg mit den damaligen Ybgten von Plauen 
und Gera kann aber nur auf dereń Ahnmutter Jutta, bezw. 
dereń Mutter zuriickgehen, da beide Yogtslinien inzwischen 
nicht weiter unter sich oder mit den Burggrafen von 
Starkenberg verwandt waren.

Die hauptsachlichsten Griinde fiir meine Annahme, dali 
Jutta von Gera eine geborene Vbgtin von Strafiberg war, 
sind die StraBberger Erbschaft der Ybgte von Gera und 
Plauen und das spatere Besitztum des Klosters in StraB- 
berg. Hiermit laBt sich die Cronschwitzer Legende iiber 
die Herkunft der Jutta ganz gut vereinen, wenn man an- 
nimmt, daB Jutta nicht eine Tochter, sondern Enkelin des 
Burggrafen Albrecht I. von Altenburg und einer Burg- 
grafin von Dbben war. So erklart sich auch der Anteil, 
welchen die Ybgte von Gera und Plauen an der Dóbener 
Erbschaft hatten. Bei dem spateren Yerfasser der Legende 
durfte die Auslassung einer Generation nicht auffallig sein, 
da die Ybgte von StraBberg zu seiner Zeit schon langst 
ausgestorben waren, wahrend die Burggrafen von Alten
burg noch bliihten und das Andenken Albrechts in Ost- 
thuringen noch vorhanden gewesen sein wird. Es war 
schlieBlich auch erklarlich, daB der Chronist die vornehmere 
Herkunft der Jutta bei seiner Erzahlung bevorzugte.

Um die beiden Grabplatten des Landmeisters und der 
Jutta vor weiterem Abtreten zu bewahren — die Platte 
des Landmeisters lag gerade vor dem Zugang von der 
MeBkapelle in die Apsis — sind sie jetzt von ihren fruheren

1) Urkundenbuch der Ybgte, I, No. 521.
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Platzen fortgenommen und in die Mittelachse der Kirche 
unmittelbar vor die Umfassungsmauer der Apsis gebracht
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worden (s. Fig. 17). Das Bruchstuck von der Platte der 
Jutta wurde in dieser Umfassungsmauer befestigt, und unter 
ihm liegt der Grabstein des Landmeisters auf einem neuge- 
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schaffenen Grabo. In letzteres war schon am 3. Juni 1905 
eine groBe Kiste versenkt worden, welche die Gebeine des 
Landmeisters, der Jutta und der noch halb unter der Platte 
des ersteren begrabenen weiblichen Person (s. S. 366) ent- 
hielt. Die Wiederbeisetzung der Gebeine erfolgte in Gegen- 
wart Sr. Durchlaucht des Erbprinzen Heinrich XXVII. 
ReuB j. L. Urn ferner fur die Zukunft die Statte kennt- 
lich zu machen, wo die letzten irdischen Uberreste jener 
vor sechs und ein halb Jahrhunderten gestorbenen Vor- 
eltern des fiirstlichen Hauses ReuB liegen, hat Se. Durch
laucht der regierende Fiirst ReuB j. L. eine eiserne Tafel 
mit folgender Inschrift gestiftet:

HIER RVHEN IN GOTT 
HEINRICH VON WEIDA DEVTSCHORDENSRITTER

VND LANDMEISTER IN PREVSSEN f 1-249 
VND

IVTTA SEINE GEMAHLIN ERSTE PRIORIN 
DES KLOSTERS CRONSCHWITZ f 1268 

DEM ANDENKEN SEINER AHNEN GEWIDMET
VON

HEINRICH XIV. FVERST REVSS I. L. 1905.
In der herrschaftlichen Gruft wurden noch die Skelette 

von 9 weiteren Personen beiderlei Geschlechts festgestellt. 
Sie waren alle v o r der Erweiterung der Apsis in hoch- 
gotischer Zeit begraben, da in der Erweiterung selbst keine 
Leiche mehr lag. Fur Kinderleichen und ganz jungę Per
sonen war auch in der westlichen Halfte der Gruft noch 
Platz. Es wurde aber hier nichts gefunden. Wahrschein- 
lich haben auch auf diesen Grabem Grabplatten gelegen, 
welche uns von den Nachkommen des Landmeisters und 
der Jutta Kunde hatten geben kónnen, aber alle sind 
vollig yerschwunden. Die Vogte von Gera haben, wie 
es scheint, ihre Familiengruft in Cronschwitz nur bis 1411 
oder hbchstens 1427, wo die Herrschaft Weida mit Cronschwitz 
an die Wettiner kam, fortgesetzt benutzt, doch lagen wohl 
die Tochter, die dem Kloster angehorten, nicht mit in der 
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Gruft, sondern im Chor der Kirche unter den iibrigen 
Nonnen. Viele Personen der Familie, so die yerheirateten 
Tochter, sind jedenfalls auswarts gestprben und begraben, 
ebenso die Sohne, die in auswartigen geistlichen Orden 
waren. Von den Herren von Gera ist ferner einer 1426 
in der Hussitenschlacht bei AuBig geblieben, ein zweiter, 
der 1450 bei der Zerstbrung von Gera gefangen wurde, 
zu Prag gestorben (Genealogie, Taf. III, No. 27 u. 29). 
Von den letzten Vertretern dieser Linie ist Heinrich der 
Mittlere (f 1500), seine Gemahlin Grafin Hedwig von Mans
feld und beider Sohn Heinrich der Jiingere (f 1550) in 
der Bergkirche zu Schleiz begraben, wahrend dessen alterer 
Bruder (f 1538) in der Johanniskirche zu Gera beigesetzt 
wurde (Geneal., Taf. III, No. 35, 43 u. 44). Nach den Seel- 
geraten muBten in Cronschwitz auBer dem Landmeister und 
der Jutta noch beigesetzt sein: Heinrich I. und Gemahlin 
Leukard, Heinrich II. und Gemahlin Irmgard, Heinrich IV. 
und Gemahlin Sophie, Heinrich V. und Gemahlin Mech- 
tild, Heinrich VII. und Gemahlinnen Elsę und Leutrud, sowie 
endlich Dorothea von Gera, Witwe Heinricha V. zu Ronne- 
burg *), doch ist es von Heinrich VII. und seiner zweiten 
Gemahlin Leutrud noch zweifelhaft, da sie nach 1427 
starben (Geneal., Taf. III). So diirfte die Zahl der 12 Skelette 
in der herrschaftlichen Gruft mit den wirklich hier Bei- 
gesetzten ziemlich iibereinstimmen. In Cronschwitz be
graben sind auch die um 1494 yerstorbene Nonne Katharina 
von Gera und die letzte Priorin Anna von Gera (Geneal., 
Taf. III, No. 38 u. 54). Die erstere ist aber wohl vor 
dem Hauptaltar unter den iibrigen Nonnen beigesetzt, und 
die Anna ist yielleicht die Person, welche so riicksichtslos 
in das Grab des Landmeisters, doch hbher ais dessen Leiche, 
begraben war.

In der Chorkirche war, wie schon bemerkt, das 
Begrabnis der Klosterfrauen, aber es fand sich hier kein

1) Urkdb. der Vbgte, I, No. 650, 561; II, No. 227, 527, 529 
u. 531.
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einziger Grabstein. Entweder sind auch sie geraubt, 
oder es verbot die strenge Observanz des Klosters eine 
derartige besondere Ehrung einzelner Verstorbener; denn 
alle hatten wegen des beschrankten Raumes ohnehin keine 
Grab- oder Gedenksteine erhalten kbnnen. Die grofite Aus- 
beute an Grabsteinen wurde in der Laienkirche gemacht, 
zunachst zwei fur Deutschordensritter, welche wohl mit 
der Verwaltung des Klosters (vergl. S. 371) betraut waren 
und in Cronschwitz starben.

Auch bei ihnen fehlen nach strenger Ordensregel, wie 
bei der Grabplatte des Landmeisters, Namen und Wappen.

3) Der entschieden altere von beiden (s. Fig. 18) hat 
eine Lange von 1,99 m, eine Breite von 0,75 und eine

Fig. 18 u. 19. Grabsteine 
Fig. 18. von Deutschordensbriidern.

Starkę von 0,17 m. Er zeigt das bekannte Deutschordens- 
kreuz mit dem Nimbus und muG, da das Kreuz schon ganz 
gotische Form en, d. h. stark nach der Kreuzung zu ver- 
jtingte Balken zeigt, dem Ende des 13. oder Anfang des 
14. Jahrhunderts angehoren.

4) Weit jtinger ist der zweite Stein (s. Fig. 19). Auf 
ihm sieht man einen ziemlich groBen gotischen Kampfschild, 
worauf sich ein lateinisches Kreuz ohne Nimbus befindet.
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Er ist sehr zersprungen. Seine Lange betragt 1,50 m, seine 
Breite 0,71 m und seine Starkę nur 0,09 m. Beide Steine 
sind wieder aus groBfalkischem Sandstein gearbeitet, und 
unter beiden wurden mannliche Skelette gefunden.

5) Einer alteren Zeit gehbrt jedenfalls auch der ratsel- 
hafte machtige Steinsarg (s. Fig. 20) an, der im nordwestlichen 
Teil der Laienkirche gefunden wurde. Er lag tiefer ais alle 
iibrigen Graber und hat eine Lange von 2,16 m und eine 
Breite von 0,83 m, wahrend die Hóhe des nach dem Kopf- 
ende zu wachsenden Sarges zwischen 0,48 und 0,62 m be
tragt. Das Materiał ist derselbe Sandstein wie vorhin.

Auf dem sonst ganz glatten Deckel waren einst zwei groBe 
eiserne Rangę eingelassen. Sie fehlen jetzt, doch war ihr 
Lager so tief in den Stein gehauen, daB der dariiber weg- 
schreitende FuB nicht stolpern konnte. Der Deckel des 
Sarges war mit dem unteren Teil durch starkę eiserne 
Bolzen und Klammern verbunden und die Lbcher fur die- 
selben mit Blei ausgegossen. Dabei war das flussige Blei 
in das Innere des Sarges gelaufen und hatte den Kopf 
der Leiche vollig zerstort, so daB nur wenige Knochen- 
reste davon ubrig geblieben waren. Man hatte augen- 
scheinlich schon fruher einmal versucht, den Sarg zu 
bfifnen und dabei die eine Klammer abgebrochen. Die 
anderen aber hielten jetzt noch so fest, daB man iiber 
zwei Stunden zur Ofihung des Sarges brauchte. Seine 
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innere Hóhlung hatte eine Lange von 1,81, eine Breite 
von 0,48 und eine Tiefe von 0,24 m. In ihr lagen die 
sehr zerfallenen Gebeine einer Leiche mit so zerstórtem 
Schadel und Becken, daB ihr Geschlecht nicht mehr fest- 
gestellt werden konnte. In der Huftgegend lag eine stark 
yerrostete Schnalle oder Spange, die jedenfalls eimnal den 
Giirtel schlofi. Der Steinsarg ist offenbar alt, aber welchem 
Jahrhundert er angehbrt, laBt sich nicht sagen, da jede 
Inschrift und jeder architektonische Schmuck fehlen. Auch 
wer in ihm beigesetzt wurde, mufi eine ungelbste Frage 
bleiben. Eine vornehme oder kirchlich hochstehende Person 
durfte es jedenfalls gewesen sein, doch nicht aus dem 
Hause der Vbgte von Gera, da sonst ihre Beisetzung in 
der herrschaftlichen Gruft erfolgt ware. Yielleicht lag 
friiher iiber dem Steinsarg noch eine besondere Platte, die 
wie viele andere von den Ortsbewohnern verschleppt ist. 
Das wtirde auch die tiefe Lagerung der Eisenringe er- 
klaren1).

1) Vergl. auch meinen Bericht iiber diesen Fund in der Geraer 
Zeitung vom 21. Juni 1905.

6) Aus demselben Sandstein besteht auch die folgende 
Platte (s. Fig. 21). Sie wurde im westlichen Teil der 
Laienkirche gefunden, hat weder Bild noch Wappen, doch 
in leoninischen (gereimten) Hexametern die lateinische In
schrift :

+ HAG • SYB • MOLE • TRIVM • SVNT. CORPORA. 
CONDITA • QVORVM.

NOMINA • SI • QVERIS • HENRICVS -DICITYR -HORYM- 
PRIMVS • IVTTA • SE[QV]E[NS]. [IRMJGARDIS • 

MATER. EORYM.
Die Abkiirzungen der Urschrift sind hier aufgelbst 

wiedergegeben; eine ausgesprungene Stelle an der Siid- 
westecke des Steines wurde erganzt und durch eckige 
Klammern kenntlich gemacht. Es konnte yielleicht auch 
[Luit]gardis erganzt werden — die 1279 urkundlich er- 
scheinende Gemahlin Heinrichs I. von Gera (Genealogie 
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der ReuBen, Taf. III, No. 1) hieB so — aber die weiter 
unten entwickelten Grunde sprechen fur die angenommene 
Erganzung. In freier Ubersetzung wurden die Verse etwa 
lauten :
„Unter dem Steine hier 

ruhn von dreien die 
sterblichen Reste.

Wenn du die Namen 
erfragst: Genannt
wird Heinrich ais 
erster;

Jutta die folgende heiBt 
und Irmgard die 
Mutter der beiden“.

Wer waren also 
diese Menschen ohne 
Zeit und Familienan- 
gabe? Auf den ersten 
Blick kbnnte man an 
den Landmeister Hein
rich von Weida und 
seine Gemahlin Jutta, 
die Stifterin des Klo- 
sters, denken, aber Irm
gard war die Mutter 
derbeiden. Also miissen 
Heinrich und Jutta Ge- 
schwister gewesen sein. 
Yornehme Leute waren 
es gleichfalls wohl, die 
hier beigesetzt wurden, 
aber wieder keine aus 
der Familie der Vbgte 
von Gera; denn sonst 
muBten sie in dereń 
Erbbegrabnis liegen.

Fig. 21. Grabstein der Irmgard und 
ihrer Kinder.
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Anderseits deuten die Kamen Heinrich und Jutta darauf 
hin, daB die Betreffenden der Familie der Vogte verwandt- 
schaftlich sehr nahestanden. Die Schriftziige auf dem 
Stein sind gotische Majuskeln und gehbren, wie auch die 
Abktirzungszeichen der ersten Halfte des 14. Jahrhunderts 
an. Ans dieser Zeit kennen wir zwar von 1328—-1338 
eine Cronschwitzer Nonne Irmgard von Gera (Geneal. der 
ReuBen, Taf. III, No. 14), aber sie kann unter keinen Um- 
standen hier gemeint sein. Weiter gab es im Hause der 
Vogte von Weida eine Irmgard, geb. Grafin von Dewin, 
die um die Mitte des 13. Jahrhunderts lebte (Geneal., 
Taf. II, No. 4), doch sie ist nach dem Mildenfurther Necro- 
logium in der Kirche dieses Klosters beigesetzt worden. 
Dann findet sich eine Irmgard von Weida, eine Nichte 
des Gemahls der vorigen und Tochter Heinrichs des 
Jiingeren, Vogtes von Weida und der Grafin Sophie von 
Orlamunde (Geneal., Taf. II, No. 7). Diese Irmgard er- 
scheint urkundlich zuerst 1281 ais Witwe des Richard von 
der Dahme und uberlaBt mit ihrem Bruder Heinrich dem 
Alteren, Vogt von Weida, dem deutschen Orden in Zwatzen 
bei Jena alle Rechte auf ihre Giiter daselbst, wobei es 
sich wohl um den NachlaB ihrer Schwester Heilika ge- 
handelt hat, die an Rudolf Schenk von Vargula vermahlt 
war (dedimus — omne ius, quod facto vel iure habuimus 
vel habere videbamur in bonis proprietatis sitis in Zwecen 
— illius videlicet proprietatis, quam sororius noster Pin- 
cerna de Varila eisdem contulit fratribus —)l). Irmgard 
lebte spater in Weida, wo sie ein Haus besaB, und trat im 
weitem in sehr nahe Beziehungen zum Kloster Cronschwitz. 
1289 bestatigte ihr Bruder, der Weidaer Vogt, auf ihre 
Bitte dem Kloster 8 Schillinge jahrlicher Hebungen aus 
Hundhaupten bei Weida, welche Irmgard von der Dahme 
fur ihr und ihrer Erben Seelenheil gestiftet hatte2). Da 

1) Urkdb. der Vógte, I, No. 207.
2) Ebenda I, No. 238.
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lebten also wohl ihre Kinder oder wenigstens ihre Tochter 
Jutta noch. 1303 schenkte sie dann dem Kloster einige 
Einkunfte aus Beiersdorf (wohl Wiistung bei Staitz, nord- 
westlich von Auma?), und 1306 bestatigte ihr Bruder dem 
Kloster diese Einkunfte, eine halbe Mark, welche seine 
Schwester Irmgard von der Dahme von der Witwe eines 
gewissen Treffegern gekauft und zu ihrem und ihres 
Gatten Seelenheil der Tochter des Yogtes Sophie, die Nonne 
in Cronschwitz war, auf Lebenszeit und mit der Bestim- 
mung zugewiesen hatte, daB der geschenkte Zins nach dem 
Tode der Sophie an das Kloster fallen soli te 1). 1318 war 
die Irmgard verstorben, und Heinrich der Jungere, Vogt 
von Weida, yerleiht das Haus und den Hof in Weida, 
welche einst seiner Verwandten (arnice) von der Dahme 
gehort hatten und nach ihrem Tode von Adelheid von 
Kbkeritz bewohnt, worden waren, nach der letzteren Ab- 
leben an das Nonnenkloster in Weida2). Es scheint also 
Erau Irmgard von der Dahme, geborene Yógtin von Weida, 
nach dem friihen Tode ihrer Kinder Heinrich und Jutta 
diese in Cronschwitz in e i n e m Grabę beigesetzt zu haben 
und wurde spater selbst hier begraben. In dem Grabę 
wurden jetzt nur noch wenige Knochenuberreste, darunter 
ein Schadelstiick gefunden. Eine hier durchsickernde Quelle 
hatte alles ubrige zerstbrt. DaB nur die Vornamen der 
gestorbenen Personen genannt sind, ist auffallig, aber viel- 
leicht erklarlich, wenn man bedenkt, daB es sich um die 
Kinder und Witwe eines sonst im Yogtland unbekannten 
Mannes handelte, dessen Geschlecht bei Magdeburg hauste. 
Yielleicht war es auch, wie die Eigenart der Inschrift ver- 
muten laBt, ein besonderer Wunsch der Irmgard, daB nur 
ihr und ihrer Kinder Yornamen auf die Flatte kamen. Die 
Hauptsache war die Seelenmesse am Grabę, und im ehe- 

1) Urkdb. der Ybgte, I, No. 360 u. 388.
2) Ebenda I, No. 445.
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maligen Totenbuch des Klosters war sicherlich auch der 
Familienname der Yerstorbenen eingetragen 1).

1) Yergl. meinen Bericht iiber dieses Grab in der Geraer 
Zeitung vom 1. Juni 1905.

Fig. 22. Bruchstiick 
eines Grabsteins.

7) In der Sudwestecke der Kirche 
fand sich unter dem Schutt noch das 
sehr kleine Bruchstiick (s. Fig. 22) einer 
anderen Platte aus Sandstein mit den 
Buchstaben got. g (wohl gnade zu er- 
ganzen). Es sind gotische Minuskeln, 
welche dem Ende des 15. Jahrhunderts 
angehóren diirften.

8) Gleich neben der Nordwand der Laienkirche und 
zwar etwa in ihrer Querachse wurde die untere Halfte eines 
groBen Grabmonuments (s. Fig. 23) aus Rochlitzer 
Porphyrtuff gefunden. Es stand fruher in der Wand auf- 
recht, wie aus dem zum Teil noch erhaltenen Lager deut- 
lich zu ersehen war, und ist spater herabgestiirzt. Unter 
ihm war eine Gruft (Fig. 2 o), die ein mannliches Skelett 
enthielt, und hier in der Nahe wurde auch die stark ver- 
rostete Spitze einer Schwertscheide gefunden (s. kleinere 
Fundę S. 395). Die Gruft scheint also schon einmal ge- 
offnet gewesen zu sein. Das Monument zeigte die Figur 
eines Ritters in LebensgróBe, wovon aber nur noch die 
Beine bis zum halben Oberschenkel erhalten sind. Die 
FuBe ruhen auf zwei Bracken (Hunden), die Scheide des 
Schwertes ist reich yerziert dargestellt. Am Schilde fehlt 
die rechte Ecke. Er zeigt aber deutlich einen springen- 
den Wolf mit einem Hirschgeweih im Rachen, also das 
Wappen der adligen Familie von Wolframsdorf. Von der 
in Jgotischen Minuskeln ausgeftihrten Umschrift liest man 
nur noch anttO bomtttt J£I9. Die ganze Arbeit ist sauber 
und kunstlerisch. Die von Wolframsdorf hatten zu Cronsch
witz nahere Beziehungen. Von 1369—1377 war Margarete 
v. Wolframsdorf Werkmeisterin und Priorin des Klosters
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und. 1405 Katharina Unterpriorin daselbsti). Fur den 
Leichenstein kónnten mehrere in Betracht kommen. 1411 
erscheint ein Teych von Wolframsdorf urkundlich. Er

1) Urkdb. der Vogte, II Regist. S. 730/1.
2) Ebenda II, No. 541.

XXIV. 26

Fig. 23. Bruchstiick eines v. Wolframsdorfschen Grabsteins von 1419.

stiftete sich ein Seelgerat in der Kirche zu Teichwolframs- 
dorf2), ist also wohl nicht in Cronschwitz begraben. Ein 
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Vorfahr von ihm, der schon 1313 erwahnte Ritter Teich 
Piscina) in Wolframsdorfl) gab jenem Orte den Namen. 
Weiter finden sich von 1402—1411 ein Hans v. W. mit 
Besitz in Grafenbnick und Wolfersdorf und 1411 die 
Briider Lippold, Kuńz, Dietz und Burkhard zu Fraureuth 2). 
Wer von diesen aber in Cronschwitz begraben ist, laBt 
sich nicht entscheiden.

1) Urkdb. der Vdgte, I, No. 436.
2) Ebenda II, Regist. S. 730/1.

9) Dem vorigen Monument gerade gegentiber stand 
wohl an der Stidwand der Laienkirche ein zweites 
(s. Fig. 24) aus rotem Rochlitzer Porphyrtuff. Hier 
herum lag wenigstens noch ein Bruchstiick von ihm, 
und hier soli es auch nach Aussage eines benachbarten 
Cronschwitzer Einwohners, des Zimmermanns A. Funke, 
in den 50er Jahren des 19. Jahrhunderts von ihm und 
seinem Vater gefunden sein. Es wurde aber schon bald 
von einem Mutwilligen in Stiicke geschlagen und so dem 
GroBherzog von Sachsen-Weimar gezeigt, worauf dieser, 
wie schon berichtet (S. 350), in der Kirchenruine weiter 
nachgraben lieB. Spater wurden die Stiicke des Monuments 
zum Teil im Hoftor des Funkeschen Anwesens und ein Sttick 
im Fundament einer benachbarten Scheune (s. Fig. 1 x und y) 
vermauert, wahrend ein anderer Teil der Bruchstucke vóllig 
verloren ging. Der damalige Fund darf aber nur ein 
Wiederfund genannt werden; denn das Monument war 
schon weit friiher bekannt. Am 5. Febr. 1778 berichtete 
namlich der Archivaccessist Joh. Christ. Meyer in Weimar 
an den ais tiichtigen Forscher der reuBischen Geschichte 
bekannten Grafen Heinrich XXVI. ReuB-Ebersdorf: „Ein 
guter Freund schrieb mir: Er ware vor 50 Jahren ais ein 
Knabe mit seinem Vater in dem Kloster zu Cronschwitz 
gewesen; dazumal ware noch ein Monument von einem 
Voigte in der Kirche zu sehen geweBen; Sein Vater habe 
es in der Geschwindigkeit abgezeichnet — es ware dieser
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Stein einige Zeit Kernach nach Weida geschickt worden, 
wo er bei einem neuen Fabriquen-HauB mit ware gebraucht 
worden.“ Und am 5. Februar desselben Jahres schrieb 
Meyer dem Grafen: „Die verlangte Zeichnung des Monu-

Fig. 24. Grabstein eines TJnbekannten von 1383.
26*
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ments uberschicke hierbei, so gut, alB es noch zu damaliger 
Zeit zu sehen geweBen; das Wappen auf dem Schilde soli 
von Salpeter ganz zerfreBen geweBen seyn.“ Obige beide 
Notizen Meyers hat Heinrich XXVI. abgeschrieben, und 
auf der Vorderseite des Bogens, wo sie stehen, liest man 
noch von seiner Hand: „Hierinnen eine richtige Zeichnung 
eines Monuments od. Leichensteins, welches in der alten 
Closterkirche zu Cronschwitz bey Mildenfurth im Voigt- 
land vor einiger Zeit annoch vorhanden geweBen ist.

Umschrift: anno millesimo c. c. c. | : i. e. 1300|obiit 
sancte Heinricus cujus anima reąuiescat in pace 
iacobus pictor de rochlitz conf | : confecit: | “ x).

Die Zeichnung fehlt leider heute in jenem Bogen. 
Ais wir die Bruchstucke des Monuments aus dem er- 
wahnten Hoftor herausnahmen, ergaben sie, zusammen- 
gesetzt, die sitzende Gestalt eines Ritters mit Lockenhaupt 
(s. Fig. 24), und von der Umschrift war noch zu lesen: 
anno bomini millesimo .. Ippn..........obiit... str...........  
... tur be rokitę.

Wenn man das mit der von Heinrich XXVI. iiber- 
lieferten Umschrift vergleicht, ergibt sich sofort, daB wir 
den alten frilher schon bekannten Stein wiedergefunden 
haben. Der Vater von Meyers Freund, welcher die Zeich
nung anfertigte, hat aber die Umschrift nicht lesen konnen 
und, wie es scheint, vielfach die Phantasie dabei walten 
lassen. Wer dieser 1375 verstorbene Ritter war, laBt sich 
aus dem Vorhandenen nicht mehr feststellen. Es konnte 
sich um einen Deutschherrn gehandelt haben, da das 
Rochlitzer Archidiakonat dem deutschen Orden gehorte1 2).

1) Hausarchiv Schleiz, Hdschr. G c 8
2) Pfau a. a. O. S. 86.

10) In der Siidwestecke der Laienkirche lag eine be- 
arbeitete Sandsteinplatte ohne jegliche Inschrift oder Or- 
namentik (Fig. 2 r), darunter in entsprechender Tiefe 
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einzelne Knochen, so daB also auch hier eine Grabstatte 
gewesen sein muB.

Zu erwahnen ist ferner im nordostlichen Teil der 
Laienkirche, nicht weit vom Hauptaltar an der Siidwand eine 
gemauerte Gruft (Fig. in der anscheinend 13 Leichen 
in einem groBen Sarge gelegen hatten. Von letzterem 
waren noch Holzteile vorhanden. Die Leichen waren wohl 
wegen einer Seuche oder Pest, an der die betreffenden 
Personen gestorben sein mochten, mit einer Schicht un- 
gelbschten Kalkes bedeckt und von diesem bis auf die 
Knochen verzehrt. Stiicke des Kalkes gaben ganz deutlich 
die Faltung und das Gewebe des Totengewandes wieder.

Eine andere gemauerte Gruft (Fig. 2 q) ohne Platte 
befand sich endlich noch an der Siidwand der Laienkirche 
ziemlich nahe der Querachse derselben. Auch in ihr waren 
zahlreiche Knochenreste von 10—12 Personen.

IV. Kleinere Fundę.

Die Ausbeute an kleineren Fundstucken gelegentlich 
der Ausschachtungsarbeiten ist trotz grbBter Aufmerksam- 
keit der Arbeiter eine verhaltnismafiig geringe gewesen. 
Teils mag das seinen Grund in der schon erwahnten Ein- 
fachheit, um nicht zu sagen Armlichkeit, gehabt haben, 
die unverkennbar bei allen untersuchten Bestattungen fest- 
gestellt werden konnte, teils aber auch in der bis in die 
Mitte des vorigen Jahrhunderts in der Ruinę ausgeiibten 
Durchsuchung und Beraubung.

An Munzen sind im ganzen 10 Stiick gefunden worden, 
die ein Bild geben von der friiheren Miinzmannigfaltigkeit. 
Die grbBte davon, auf beiden Seiten mit Wappen, ist ein 
sog. Horngroschen der Markgrafen Wilhelm, Ernst und 
Albert von MeiBen vom Jahre 1466, die nachstgrbBte ein 
halber Spitzgroschen von 1491. Sechs andere Munzen ge- 
hbren in die Gruppe der Handelheller, zwei davon haben 
einen Durchmesser von je 18 und 17 mm, die anderen 
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einen solchen von je 13 mm. Bei den zwei letzten Miinzen, 
ebenso groB wie die zuletzt erwahnten, konnte der Prageort 
bestimmt werden, denn die Krone auf der einen, der Adler 
auf der anderen Seite deuten auf Niirnberg, Schild mit 
Fahne dagegen auf Wiirzburg. Nie lag eine derselben ver- 
einzelt im Schutt, stets wurden sie bei Skeletten gefunden, 
was darauf hindeutet, daB der auch jetzt noch im Vogt- 
lande geiibte Gebrauch, dem Toten eine Munze ais Wege- 
geld mitzugeben, damals nicht weniger im Schwange war.

Im ostlichen Dritteil der Chorkirche, 1 m von der 
Nordwand, fand sich im Schutt eine kleine Schnitzerei 
(Fig. 25). Das Kópfchen, aus weiBem, hartem Knochen 
hergestellt, 16 mm hoch, stellt ein lockiges Frauenhaupt

mit Stirnbinde dar. Es steckt mit einem 12 mm langen 
angeschnittenen Zapfen in einem 50 mm langen zuge- 
schnittenen, inwendig hohlen Knochenstuck von wesentlich 
lockerer Struktur, das wahrscheinlich durch daneben liegende 
Bronzestiicke grunlich gefarbt worden ist. Auffallend ist, 
daB das Kbpfchen ganz flach, nur 7 mm dick, gehalten ist, 
doch scheint dies den Zweck gehabt zu haben, das Gerat 
flach hinlegen zu konnen. Wozu das Ganze diente, ist 
nicht sicher festzustellen, am ahnlichsten ist es dem Griff 
eines kleinen Messers oder einer Schmucknadel.

Nicht weit davon wurden 3 Bronzeblechfragmente ge- 
hoben, wovon das durchbrochene (Fig. 26) wohl ais Giirtel- 
besatz, das andere (Fig. 27), auf dessen Oberseite ein 
Blumenornament eingepunzt ist, ais BuchyerschluB gedient 
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haben mag. Das eine Ende desselben ist leicht gewellt 
und umgebogen zur Aufnahme eines noch vorhandenen 
Eisenstiftes.

AuBerdem lieferte dieser Teil der Kirche noch einen 
geschnittenen Knochenring von 18 mm auGerem, 10 mm 
innerem Durchmesser bei 4 mm Dicke, einen Knopf aus 
GlasfluB und endlich einen ziemlich plumpen, zerbrochenen 
Fingerring aus Zinn, 22 mm innerer Durchmesser. Die 
Stelle der Ringplatte ist durch vier eingerissene Linien 
umgrenzt, von denen die Langslinien durch je eine tiefer 
an der Auhenseite laufende Linie begleitet wird. In der 
einen derselben zeigen sich noch Spuren einer braunen 
Emaille. Links und rechts der Platte sind je zwei Kerb- 
schnitte auf dem Ringe selbst angebracht, die nach auBen 
zu von 5 Punkten begleitet werden.

In der Laienkirche fand sich bei dem stark zersetzten 
Skelett in dem Steinsarge ungefahr an der Stelle der linken 
Hufte eine stark verrostete, 50 mm lange und 35 mm breite, 
eiserne Schnalle mit starkem Dorn, die nach den vor- 
handenen Spuren zu schlieCen an einem Lederriemen ge- 
sessen hat.

Das Grab, das sich zu FuBen des zertrummerten und 
herabgesturzten Epitaphiums des von Wolframsdorf befand, 
ist bestimint in friiherer Zeit nach Schatzen durchwuhlt 
worden, denn nicht nur fanden sich die noch vorhandenen 
Skelettreste durcheinander geworfen, sondern auch im Schutt 
neben dem Grab die Spuren eines aus ihm herausgeworfenen 
Schwertes, das vollstandig ver- 
rostet war und von dem deshalb 
nur die Spitze der eisernen Scheide 
geborgen werden konnte.

Dicht dabei lag eine Edel- 
koralle (Fig. 28), dereń beide Astę, Fig. 28.
ca. 60 mm lang, an den Enden 
durch Schnitzereien verziert sind, die offenbar Hunde oder 
Wolfskbpfe darstellen sollen. Wahrscheinlich ist dieses 
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Stiick bei der oben erwahnten Durchwiihlung des Wolf- 
ramsdorfer Grabes aus diesem mitherausgerissen worden.

Auch ein alter Schliissel, ob ein Kirchenschliissel ? 
wurde in diesem Teile der Kirche gefunden, an dem deut- 
lich die Art und Weise seiner Herstellung erkannt werden 
kann. Man hat seine Form aus einem Stiicke Eisenblech 
zugeschnitten, dessen Mittelstiick zum Schlusselschaft rohren- 
fbrmig zusammengebogen und darin noch zuletzt das Stiick 
der Form, das ais Schliisselgriff dienen sollte, mit seinem 
freien Ende untergebracht. Dieser Schlussel ist ein etwas 
plumpes, aber doch recht interessantes Stiick Schlosser- 
arbeit des Mittelalters.

Ein zweiter Hohlschliissel weist mit seinen Formen 
auf das 18. Jahrhundert hin und ist wohl spater erst hier- 
her geraten.

Auch ein Spinnwbrtelfragment, 28 mm Durchmesser 
bei 6 mm Offnungsdurchmesser, mit griinlicher Glasur. 
stammt aus dem westlichen Teile der Kirche, sowie das 
Bodenstiick eines geschliffenen glasernen TrinkgefaBes.

Reste von buntem Glas waren durch die Schutt- 
massen des Ausgrabungsfeldes iiberall zerstreut. Die ge- 
borgenen Stiicke zeigen, soweit es die teilweise sehr 
weit vorgeschrittene Oxydation erkennen laUt, sehr schbne, 
leuchtende Farbentóne, blau, hellgriin und braunlich, und 
stammen wohl, ebenso wie kleine Reste der gefundenen 
Verbleiung, von den bunten Kirchenfenstern. Reste von 
Butzenscheiben von 1 mm Starkę, dereń Rand ganz 
gleichmaBig ca. 4 mm scharf umgeschlagen ist, stammen 
vielleicht, da sie auBerhalb der Westwand der Kirche 
nahe der Ostmauer der ehemaligen Propstei gefunden 
wurden, aus den Fenstern dieses Gebaudes, wenn sie nicht 
etwa, einer spateren Zeit angehbrend, hierher verschleppt 
worden sind.
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Uberblicken wir kurz die Ergebnisse der Ausgrabung, 
so ist die Ausbeute in Bezug auf neue historische Daten 
und Namen allerdings nur eine bescheidene zu nennen. 
Die Kleinheit der Kirche, ihr schlichter Charakter ais 
Gotteshaus eines Bettlerordens und die schlimme Zer- 
storung, weniger durch Alter ais durch Menschenhand, er- 
klaren solches hinlanglich. Es war wichtig, die friihere

Fig. 29. Klosterkirche von Siidosten.

Lagę des Klosters und den GrundriB seiner Kirche fest- 
zustellen. Das ist erreicht und aus ihm, sowie den ge- 
fundenen Werkstucken ersichtlich, daB die ursprilnglich ro- 
manisch angelegte Kirche im Anfange des 15. Jahrhunderts 
einen gotischen Umbau erfahren hat, wobei auch das in 
der Apsis befindliche Erbbegrabnis erweitert und uber- 
wblbt wurde. Sehr erfreulich ist, daB die herrschaftliche 
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Gruft der Herren und Vógte von Gera, sowie die Graber 
und Leichensteine des Landmeisters Heinrich von Weida
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und seiner Gemahlin Jutta, der Stifterin des Klosters, 
wieder aufgefunden wurden. Ihre und die ubrigen ge- 
fundenen Grabplatten reden auch eine kulturhistorische
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Sprache. Man erkennt aus ihnen, daB in alterer Zeit die 
strenge Obseryanz der Ordensregeln nicht allein fur die
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Lebenden groBte Entsagung und Einfachheit yorschrieb. 
sondern auch fur die Yerstorbenen die denkbar einfachste 
Bestattung forderte. Erst ais die geistliche Zucht nach- 
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lieE, kam die reichere und kiinstlerische Behandlung der 
Grabsteine mit Wappen und Umschriften auf.

Um die alte historische Statte des Klosters Cronschwitz. 
in Zukunft so zu erhalten, wie die Ausgrabung ergeben 
hat (s. Fig. 29, 30 und 31) und einem weiteren Publikum, 
zuganglich zu machen, hat der AusschuB das Nbtige ver- 
anlaCt. Die zersprungenen Grabplatten wurden restauriert 
und mit Ausnahme der etwas vorgeruckten Platte des 
Landmeisters an ihren friiheren Platzen belassen. Der 
Boden der Kirche soli noch bekiest und in Zukunft von 
Graswuchs freigehalten werden. Die Fiihrung durch die 
Ruinę wird einem Nachbarn ubertragen werden, und fur 
die Besichtigung ist ein kleines Eintrittsgeld zu zahlen. 
Ferner wird spater bei dem Fiihrer ein Heftchen — auch 
fur ein billiges — zu haben sein, welches die nbtigsten 
Erklarungen enthalten wird. Der Erlbs fur die Besich
tigung und den Verkauf des Heftchens soli zur ferneren 
Erhaltung der Kirchenruine und der Grabplatten verwandt 
werden. Die Aufsicht wird auch in Zukunft der AusschuB 
bilden, der im Falle des Abganges eines Mitgliedes durch 
einfache Kooptation sich erganzt.
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i.
Zur Abwehr.

Von Dr. W. Pełka in Kbnigsberg i. Pr.

In Bd. XIV dieser Zeitschrift hat Herr Professor GroBler eine 
Entgegnung auf meine „Studien etc.“ veróffentlicht*). Leider bin 
ich, durch auBere Umstande gezwungen, erst jetzt in der Lagę, mich 
mit dieser Entgegnung etwas naher zu befassen.

Eins ist ja & mich sehr trbstlich: meinem FleiBe kann GroBler 
„seine Anerkennung nicht versagen“1 2). Um so schlimmer aber das 
andere: weder meiner Methode noch meinen Ergebnissen kann er 
zustimmen 3).

1) Zeitschr. d. Verh. f. thiir. Gesch., N. F., XIV, S. 249 ff.
2) a. a. O. S. 261.
3) a. a. O. S. 249 f.
4) Ibidem.
5) Zeitschr. d. Ver. f. Thiir. Gesch., N. F. XI, S. 2.

Ich glaube nicht, daB er mit seineu Ausfiihrungen sonderlich 
gliicklich gewesen ist. Wenigstens werde ich zu zeigen yersuchen, 
daB seine samtlichen Einwande nicht stichhaltig sind. Ich beginne, 
ais mit dem Wesentlichsten, mit den Angriffen gegen meine Methode.

Merkwiirdig, daB er jetzt der Ansicht ist, „durch noch so 
umstandliche, ja haarspaltende Untersuchungen iiber Beschaffenheit 
etc. der Quellen“ werde „schwerlich etwas Neues, unsere Erkenntnis 
Fórdemdes zu ermitteln sein, da jede Stellungnahme auf diesem 
Gebiete angreifbar ist“ etc.4 5). Ich sagę: jetzt; denn nicht immer 
ist er dieser Ansicht gewesen. Noch 1899 schrieb er bei einer Ar- 
beit iiber dasselbe Thema: „Jede Untersuchung des hier in Frage 
gestellten Gegenstandes muB, worauf schon oft genug hingewiesen 
ist, von einer Wiirdigung der Quellen ausgehen, welcne iiber 
iłm berichten, und zwar bei diesem weit mehr, ais bei irgend einem 
anderen“6). Was versteht denn Herr Professor GroBler unter 
dieser „Wiirdigung der Quellen“, wenn nicht eben eine umsichtige 
Quellenkritik?
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Wie dem aber auch sei, jetzt jedenfalls eifert er gegen Unter- 
suchungen iiber die Beschaffenheit der Quellen. Ob er wohl er- 
kannt hat, daB, wenn das Resultat dieser Untersuchungen richtig 
ist, seine — ohne Quellenanalyse gewonnenen — Resultate zu Boden 
stiirzen? Nur aus diesem Grunde mag er zu der Frage kommen: 
„Welchen Zweck hat denn iiberhaupt Pelkas Versuch, eine gemein- 
same Quelle der sachsischen Berichte nachzuweisen, wenn er weder 
diesen noch jener irgend welche Beweiskraft zugestehen will ?“ 0 Ich 
habe in der Tat nicht geglaubt, diesen Zweck noch kommentieren 
zu miissen. Wenn ich nachweise, daB die sachsischen Berichte auf 
ein seinem historischen Detail nach ganzlich unglaubwiirdiges Helden- 
lied zuriickgehen, so miissen eben auch die Ableitungen ais histo- 
risch unglaubwiirdig verworfen werden. In Konseąuenz hiervon 
habe ich auch die sachsischen Quellen ais unglaubwiirdig be- 
handelt, niemals ist es mir eingefallen — wie GrbBler behauptet 
— von ihnen Gebrauch zu machen. Am Beginn des zweiten Ab- 
schnittes meiner Arbeit1 2) lasse ich die Mbglichkeit offen, daB yiel
leicht die Ortsnamen der sachsischen Quellen zu benutzen sind, „da 
historisch bedeutsame Órtlichkeiten nicht so leicht vom Volke ver- 
gessen werden". Und wie faBt GrbBler diesen Satz auf? Ich nahme 
ebenfalls, ganz so wie Lorenz und er selbst, aus den sachsischen 
Quellen munter heraus, was in mein Schema paBt! Und auBerdem 
— Pełka stellt ja „noch eine dritte Quellengruppe oder zum min- 
desten noch eine neue Quelle auf, namlich den Anonymus de origine 
Suevorum, bezw. das dieser Schrift zu Grunde liegende Heldenlied3)". 
Ais ob es mir je in den Sinn gekommen ware, den Anonymus, bezw. 
das Heldenlied fur die Konstruktion der historischen Ereignisse be
nutzen zu wollen! Und gegen eine Heranziehung neuen Materials 
an sich wird GrbBler doch wohl kaum etwas haben?

1) Zeitschr. d. Ver. f. Thiir. Gesch., N. F. XIV, S. 253 f.
2) Ibid. S. 184.
3) Ibid. S. 251.
4) Ibid. S. 188.

Mit demselben Atemzuge fast aber, mit dem er mir yorwirft, 
ich benutze die sachsischen Quellen, tadelt er mich ob meiner Be- 
hauptung, der Quedlinburger Annalist habe die Schlachten in pago 
Maerstem und an der Ocker frei erfunden. „Was bleibt denn dann 
von seinem Zugestandnisse noch ubrig?“ Nur gegen die Behaup- 
tung wendet sich GrbBler hier, nicht gegen den Beweis.

Aber yielleicht ist dieser Beweis so zwingend, daB nichts gegen 
ihn gesagt werden kann? Ich wiederhole: die erste Schlacht (in 
loco qui dicitur Runibergun) findet „an den Grenzen der Thiiringer" 
statt. Ein Kriegsrat wird sofort nach der Schlacht bei den sieg- 
reichen Franken abgehalten; sofort, „denn noch sind die Toten nicht 
bestattet, noch ist kein Lager von den Franken aufgeschlagen. Trotz- 
dem daB also dieser Kriegsrat auch „an den Grenzen der Thiiringer" 
stattfinden muB, behauptet der Sklaye des Theoderich: Nunc terra 
in nostra est j>otestate, und, damit noch nicht genug: Num singulis 
urbibus administranda sufficimus presidia? Et eas omnes perdimus, 
dum imus et redimus"4). Wie kann, frage ich noch einmal, wenn 
die erste Schlacht wirklich im Gau Maerstem stattgefunden hat, der



Miszellen. 403

Sklave in eben diesem Kriegsrat wissen, daB Irminfried sich hinter 
den Mauern seiner Burg vergrabt? Das Lied muB also ein Runi- 
bergun in der Nahe von Burg Scheidungen gemeint haben. Dann 
aber fallt selbstverstandlich auch die Schlacht an der Ocker in den 
Bereich der Unmóglichkeiten.

Wenn GróBler nun meint, in Volksepen „konnen geschicht- 
liche Tatsachen tren iiberliefert sein, und zwar um so treuer, je ent- 
schiedener der Bericht auf eine bestimmte Ortlichkeit sich bezieht“ 0, 
so stimme ich dem ersten Teil dieser Behauptung — bis auf das 
Wórtchen „treu“ — riickhaltlos zu; nur gebe ich zu bedenken, daB 
es methodisch unmóglich ist, aus einem Volksepos — ohne daB uns 
andere Uberlieferung zu Gebote steht — den historischen Kern 
herausschalen zu wollen. Der zweite Teil will mir nicht so ein- 
leuchten — doch davon spater. Jedenfalls beweist das ,yon GróBler 
angezogene Beispiel'1 2 3) nicht das, was es beweisen soli. Ubereinstim- 
mend sind in der Stelle des „Beowulf“ und in der des Gregor doch 
nur der Name des Kbnigs und die Tatsachę seines Todes erwahnt. 
Auch der Schlachtort des „Beowulf" („im Lande der Friesen“) kann 
identisch sein mit jenem von Gregor erwahnten unus pagus de regno 
Theudorici; er kann aber auch nur. Wer biirgt uns dafiir, daB der 
pagus des Gregor in das Land der Friesen fallt? Ich bitte, mich 
nicht miByerstehen zu wollen: die Identitat beider Orte ist hóchst 
wahrscheinlich. Wenn uns aber etwa eine dritte Quelle zu Ge
bote stande, die — historisch glaubwiirdig — den pagus in ein 
anderes Land ais das der Friesen yerlegen wiirde, so wiirde ich keinen 
Anstand nehmen, den Schlachtort des „Beowulf" ais unhistorisch 
zu verwerfen. GróBler kann also zunachst gar nicht wissen, daB 
das Epos die Erinnerung an die Gegend, in der der feindliche Zu- 
sammenstoB stattgefunden, treuer festgehalten hat ais der Ge- 
schichtsschreiber. MuB denn immer und uberall das Genauere auch 
das Tatsachliche sein?

1) a. a. O. S. 254.
2) Ibidem.
3) Zeitschr. d. Ver. f. Thiir. Gesch., N. F. XIV, S. 180 f.

Doch wie gesagt: fiir unsere Frage besagt das Beispiel auch 
nicht das geringste. Habe ich vielleicht je den Namen des Kónigs 
Irminfried angezweifelt, je, daB die erste Schlacht in finibus Thu- 
ringorum stattgefunden habe?

Ich soli ferner behauptet haben, das Heldenlied miisse zwischen 
den Jahren 919 und 967 entstanden sein. Wenn GróBler genauer 
gelesen hatte, wiirde er nicht in diesen Irrtum haben fallen konnen. 
Ich habe von vornherein zugegeben (S. 180), daB ein im Volksmunde 
lebendes Lied sich sozusagen in stetem FluB befindet. Dann setzte 
ich aber hinzu: „Konnen wir feststellen, innerhalb welcher Zeit- 
grenzen das Lied so gestaltet wurde, wie Widukind es gekannt, oder 
falls es gestattet ist, diese „Gestaltung" ais Recension zu bezeichnen, 
innerhalb welcher Zeitgrenzen kann die von Widukind benutzte 
Recension des Liedes nur zu stande gekommen sein"8).

Wie ist es móglich, daB Herr Professor GróBler diesen Satz 
miByerstehen konnte? Spaterhin bemerkte ich ja noch ausdriicklich, 
daB unter Umstanden die Elemente des Liedes bis weit in die fran- 
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kische Zeit hinaufreichen O- Auch. nach meiner Auffassung ist es 
kaum denkbar, daB erst im 10. Jahrhundert es einem Dichter ein- 
gefallen sein soli, das grofite Ereignis des 6. Jahrhunderts auf sach- 
sischem Boden zu besingen.

Aber meiu Gęgu er weiB noch mehr zu bemangeln; so vor 
allem, daB das Lied oder viehnehr die von Widukind nenutzte Re- 
zension des Liedes gerade nach dem Jahre 919 entstanden sein soli. 
Die von mir zu diesem Zwecke angezogene Stelle (Widukind, I, 9) 
„eos (sc. Saxones) procul dubio esse, qui Erancorum imperium quan- 
doque destruerent“ sei kein vaticinium post ęyentum, vielmehr 
„eine hbchst unzutreffende Bezeichnung fiir den Ubergang der Fiih- 
rung von den Franken auf die Sachsen, da ja der Herzog der 
Sachsen von einer frankischen Gesąndtschaft um Ubernahme der 
Fiihrung (!) ersucht wird und der Ubergang der Krone (!) von den 
Franken auf die Sachsen in der friedlichsten Weise stattgefunden 
hat“ 1 2 3). Zunachst heifit „Francorum imperium destruere“ immer 
noch „das Reich der Franken zerstbren“. Wie GrbBler dazu kommt, 
diesen Ausdruck ais eine „hbchst unzutreffende Bezeichnung fiir die 
Ubernahme der Fiihrung durch die Sachsen" anzusehen, ist mir 
vblhg unerfindlich. Schhmmer ist jedoch etwas anderes. Warum 
mag er wohl in dem Satze: „qui Francorum imperium quandoque 
destruerent11 alle Worte gesperrt haben drucken lassen, mit Aus- 
nahme des einen: quandoque. Ich iiberlasse es dem Leser, sich 
hieriiber ein Urteil zu bilden, jedenfalls heifit. „quandoque“ „einst- 
mals“ und weist in die Zukunft hin. Diese Aufierung fallt zudem, 
ais die Sachsen schon im Frankenlager sind, sie kann also nicht auf 
den Ubergang der Fiihrung Bezug haben: von einem Ubergang der 
Fiihrung von den Franken auf die Sachsen ist fiberhaupt nicht die • 
Rede, da die Sachsen ais Bundesgenossen kommen. AuBerdem macht 
GrbBler zu einer Aufierung Irings, was eine Aufierung der Franken 
ist — ein Blick in den Widukind hatte ihn eines Besseren belehren 
konnen.

1) a. a. O. S. 188.
2) Zeitschr. d. Ver. f. Thiir. Gesch., N. F. XI, S. 3.
3) Ibid. S. 3, 4.
4) Ibid. S. 4.
5) Ibid. S. 4.

Hieran mbchte ich einige Fragen ankniipfen. Woher weiB 
Herr Professor GrbBler, daB Widukind Abt von Korvei war2)?

Widukind ist Mbnch gewesen, niemals Abt. Ferner: woher 
weiB Herr Professor GrbBler, daB Rudolf von Fulda Presbyter 
gewesen ist8)? Nicht nur in seinem Text macht er Rudolf dazu, 
auch in der Zitateniibersicht4): Ruodolfi Presbyteri translatio 
S. Alexandri. Weder ist in den Mon. Germ. der Titel „presbyter" 
dem Rudolf beigefugt, noch ist er je Presbyter gewesen. Zum 
dritten: Wie kann Herr Professor GrbBler die den Thiiringerkrieg 
behandelnde Stelle des Aimoin in den M. G., S. S. IX, p. 374 bis 
376 gefunden haben 5), wahrend die betreffende Stelle in den M. G. 
bis auf den heutigen Tag noch nicht gedruckt ist?

Doch ich kehre wieder zum Thema zuriick. Um die volle 
Inferioritat meiner wissenschaftlichen Anschauung darzutun. werden 
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die Manen Moltkes gegen mich beschworen. Und weshalb auch 
nicht? Mir wenigstens soli es recht sein, laBt sich doch die an- 
gezogene Stelle aus dem Werke des groBen Feldherrn iiber Rom 
ebensogut auch fur mich yerwenden. Es kann Herrn Professor 
GroBler doch nicht entgangen sein, was Moltke „gegen SchluB der 
Stelle sagt? „Selbst wenn. die Forschung eine Uberlieferung nur 
noch ais Fabel bestehen laBt, bezieht sich diese doch meist auf eine 
ganz bestimmte Ortlichkeit, welche der urspriingliche Erzahler im 
Auge hatte. Eine Erzahlung kann geschichtlich unwahr und brt- 
lich vollkommen genau sein'11). Das ist es ja eben, was ich meine. 
Mit topographischen Forschungen allein kann uns in solchen Fallen 
nicht gedient sein; zu leicht nur kann der Fali eintreten, daB eine 
Erzahlung brtlich vollkominen genau und doch geschichtlich unwahr 
sein kann.

Hier schalte ich ein, was ich oben versprach. Um so treuer 
sollen geschichtliche Tatsachen iiberliefert werden, je entschiedener 
der Bericht auf eine bestimmte Ortlichkeit sich bezieht — so meint 
GroBler. Jener Moltkesche Satz ist der beste Gegenbeweis.

Ich schreite weiter zu einer anderen Frage, nicht prinzipieller, 
sondern sachlicher Natur.

„GewiB weiB auch ich“1 2}, so Herr Professor GroBler, „worauf 
Pełka mich aufmerksam machen zu mussen meint, daB Furten im 
Laufe der Zeit sich andern kbnnen, aber doch nur, wenn die Be- 
dingungen ihres Entstehens und ihrer Fortdauer sich geandert haben, 
Bei einem Flusse, der, wie das bei der Unstrut der Fali ist, zur Zeit 
des gewbhnlichen Wasserstandes 3—5 m Tiefe hat, kbnnen nur ganz 
bestimmte Stellen des Flufibettes in Frage kommen, und meine Auf- 
spiirung eben dieser Durchgangsstellen verliert dadurch doch nicht 
an Beweiskraft, daB keiner vor mir auf den Gedanken gekommen ist, 
die Furten zu erkunden.“ Und was hat GroBler uns im Jahre 1899 
erzahlt? Furten der Unstrut, die man noch vor einem Menschen- 
alter ais solche gekannt habe, seien jetzt nicht mehr benutzbar3). 
Freilich wiirde diese Bemerkung nur scheinbar zu meinen Gunsten 
sprechen, denn er schiebt die allgemeine Vertiefung der Unstrut der 
Ausbaggerung des FluBbettes zu. Ob jedoch der Flufi wirklich in 
mehr ais 1300 Jahren nicht seine Furten dann und wann verlegt 
hat ? Wie aber auch immer — denn dariiber wird sich ewig streiten 
lassen — mein Zweifel bezog sich doch vor allem auf etwas anderes. 
Jede Furt bekommt ihr Ereignis zugewiesen, Ereignisse, von denen 
wir teilweise mit gutem Grunde annehmen, daB sie nicht historisch 
sind. Oder halt GroBler yielleicht noch immer an der historischen 
Glaubwiirdigkeit der Jagdanekdote4) fest?

1) Zeitschr. d. Ver. f. Thiir. Gesch., N. F. XIV, S. 258 ff.
2) Ibid., S. 259.
3) Zeitschr. d. Ver. f. Thiir. Gesch., N. F. XI, S. 52, 55.
4) Zeitschr. d. Ver. f. Thiir. Gesch., N. F. XIV, S. 173 ff.

XXIV. 27

Was nun die positiyen Beweise angeht, die mein Gegner fur 
seine Hypothese, daB die Schlacht bei Runibergun im Gau Maerstem 
stattgefunden hat, yorbringt, so scheint er mir auch darin nicht be- 
sonders gliicklich gewesen zu sein. Schon an und fur sich ist es 
giinzlich unwahrscheinlich, daB das Thiiringer Reich sich bis in 
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den Gau Maerstem erstreckt habe1). Was Herr Professor Grbfiler 
im besonderen dazu yorbringt, scheint mir samt und sonders hin- 
fallig zu sein. Ich greife die Hauptpunkte heraus.

1) Zeitschr. d. Yer. f. Thiir. Gesch., N. F. XIV, S. 218, 219.

In der Empelder Feldmark, etwa nordlich von Ronnenberg „in 
pago Maerstem“, erscheinen in hbchst auffalliger Weise eine ganze 
Anzahl von Bodenvertiefungen, durch Auslaugen eines Salzberg- 
sattels oder einer Gipsdecke entstanden. In diesen will Grbfiler 
nach dem Vorgange von WeiB die Wolfsgruben wiederfinden, die in 
der Schlacht bei Runibergun verwendet wurden. Aber diese Wolfs
gruben sind ja kein Werk der Natur gewesen, sie wurden nach dem 
ausdriicklichen Bericht Gregors (III, 7) erst gegraben: in cam- 
pum enim, quo certamen agi debebat, fossas effodiunt. Und gesetzt 
auch, Gregor hatte Unrecht, schon in Menschengedenken haben sich 
diese Gruben yerandert, sind teilweise wohl ganz yerschwunden. 
Ich wuBte wenigstens nicht, wie ich Herm Sanitatsrat Dr. WeiB 
anders auffassen sollte. „Noch zu Menschengedenken war die Flur 
durchsetzt mit nicht ubermafiig tiefen Erdfallen mit trichterfbrmiger 
Gestalt.“ Also innerhalb einer Generation schon eine betrachtliche 
Veranderung. Sollten da diese „Wolfsgruben11 uber 1000 Jahre lang 
ihre ursprungliche Gestalt bewahrt haben? Und wie dieser, so sind 
alle neuen Beweise Grdfllers. Alles nur „mochte, konnte, diirfte11, 
nichts weiter.

Ein Bach, die Fosse, geht nordlich von Benthe und Empelde 
unterhalb von Linden in die Leine. „Ob dieser11, sagt GróBler, „zu 
der lateinischen Bezeichnung fossa (den fossae des Gregor namlich!) 
in irgend welcher Beziehung steht, muB ich dahingestellt sein lassen.11 

Vor allem aber die „Trappen11. Oder halt Grbfiler wirklich fur 
wahr, was er uns erzahlt? Ein Brauer — Grbfiler macht daraus 
einen „Bauer11, weil ein „Brauer11 nicht in sein „Schema paBt“ — 
oder ein Biirgermeister, „in jener landlichen Gegend das Urbild des 
Machthabers11, habe, so gibt die Sagę an, „seinem Knechte das ver- 
diente Lohn versagt oder seinem Nachbar das diesem gehbrige Land 
abgepfliigt11. Darin findet Grbfiler — und hierbei hat er keinen 
Vorganger — eine Erinnerung an die Ursache des frankischen 
Krieges, an die „Vorenthaltung des von Irminfried seinem Bundes- 
genossen und Helfer Theoderich yorenthaltenen Beuteanteils11. Also 
die Fassung der Geschichte, wie sie bei Gregor erscheint, hatte sich 
zu einer deutschen Volkssage verdichtet, obwohl weder Widukind, 
noch Rudolf von Fulda, noch der Quedlinburger Annalist diese 
Fassung kennen. Ob es wohl uberhaupt auch nur Analogien fiir 
eine ahnliche — man yerzeihe das grafiliche Wort — Plebejisierung 
von Sagen gibt?

Wenn Grbfiler ein so grofies Gewicht auf Ausgrabungen legt, 
so sollte er doch auch einmal bei Ronnenberg — ,,in pago Maerstem11 
natiirlich — sein Gliick yersuchen. Yielleicht findet er unter den 
8 Steinen, die er ais Grabsteine auffafit, noch die Reste der innumera 
multitudo des thiiringischen Heeres. Bis dahin aber — er mbge es 
mir yerzeihen — mufi ich an meiner Auffassung festhalten.
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II.
Uber die richtige Datierung einer Priraturkunde.

Von Major a. D. v. Obernitz in Potsdam.
Im Magazin fiir Sachsische Geschichte, Teil V, S. 413, in den 

Mitteiiungen der Osterlandischen Gesellschaft etc., Bd. III, S. 515, 
im Ziegenriicker Wochenblatt pro 1822, S. 276—296, in Barnim 
Wilhelmis Geschichte des Kreises Ziegenriick von 1865, Bd. II, 
8. 62 und in Krakows Broschiire, „Zur Geschichte des Kreises 
Ziegenriick", Druck bei Fr. Gerold, Pofineck, S. 35, steht eine 
Urkunde abgedruckt, und zwar meist fehlerhaft, worin der Freigraf 
Henne Wener zu Landau, unter dem Grafen Otto von Waldeck, 
und von kaiserlicher Machtvollkommenheit, in der Klage des Ziegen- 
riicker Biirgers Hans Suttener gegen den Rat zu Ziegenriick und 
den Hauptmann und Verweser Balthasar von Obernitz, ebenfalls zu 
Ziegenriick, ein Urteil fallt, in welchem er dieselben zu 40 resp. 
50 Goldgulden 8trafe verurteilt, und zwar wegen Gefangen nahme 
der Ehefrau des Suttener, unziemlicher Behandlung derselben im 
Gefangnis, Einziehung von Giitern und verweigerter Herausgabe 
eines wichtigen Zettels. — Das Original dieser eigentiimlichen Ur
kunde befindet sich wohlerhalten im Stadtarchiv zu Altenburg, nur 
ist das Siegel abgefallen. Mit sehr blasser Tinte, auf ganz glattem 
Pergament geschrieben, sind einige Stellen vollig unleserlich, weil die 
Tinte nicht haftete. Datiert ist sie vom Dienstag nach St. Lambertus- 
tag, Anno Dom. etc. LXXX primo, was die Osterlandische Gesell
schaft1), und nach ihr alle Druckwerke ais 1381, 19. IX., bezeich- 
neten! — Diese Zeitbestimmung erschien mir, je langer ich mich 
mit Erforschung der Geschichte meines Geschlechts beschaftigte, 
immer unwahrscheinlicher, und ich entschloB mich endlich, der 
Sache auf den Grund zu gehen. — Zunachst fiel mir auf, dafi der 
Vorname Balthasar im 14. Jahrhundert weder in der eigenen, noch 
in anderen Thiiringer adligen Familien nicht friiher yorkommt ais 
zur Zeit des Landgrafen Balthasar! Es muBte auch auffallen, daB 
der Dienstag gerade auf den Tag Lambertus fallt. Der Ausdruck 
Hauptmann und Verweser eines Amtes und einer Burg ist 1381 
nicht iiblich, man nannte dergleichen Beamte damals Vbgte; dagegen 
treffen beide Ausdriicke auf die Zeit um 100 Jahre spater zu. Ent- 
scheidender war, dafi sich nirgends ein Graf Otto Waldeck um 1381 
nachweisen lafit, denn Graf Otto II. war schon 1370 gestorben, und 
Otto IV. kam erst 1459 zur Regierung, lebte aber bis 1495 und konnte 
demnach 1481 gemeint gewesen sein._ Lud. Adolf Cohn, Stammtafeln 
zur Gesch. Deutscher Staaten, T. 157 u. 159. — Von berufener Śeite 
wurde mir nun wieder entgegengehalten, dafi die Fiirsten, und be- 
sonders die.. sachsischen Landesnerren sich schon lange energisch 
gegen die Ubergriffe des heimlichen Gerichts gewehrt hatten, so 
dafi um 1481 dergleichen nicht moglich gewesen sei. Dies und die 
Sprache der Urkunde machten mich schwankend; sie ist namlich in 
einem schwer zu verstehenden westfalischen Plattdeutsch geschrieben, 

1) Mitt. IH, 576: „am dinxtetage negest na Sante lampertus. 
dagę anno LXXX primo." — Hasche, Mag. d. Sachs. G. V, 413 
gibt die U. zum J. 1481: „Geben am dinxdstage vigesima St. Lam- 
pertustage a. LXXX primo."

27*
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zeigt aber dazwischen entschieden hochdeutsche Ausdriicke. Durch 
Entgegenkommen des Herrn Biirgermeister OBwald von Altenburg 
erreichte ich es, daB das Original der Urkunde dem Herrn Professor 
Ewald Schróder nach Marburg zur Begutachtung zugesendet wurde. 
Seine Ausfiihrungen ais eines durchaus kompetenten Fachgelehrten 
gingen nun entschieden dahin, daB hier nur 1481, 18. IX. zu lesen 
sei! A.us seiner Begriindung hebe ich nur kurz hervor, daB der 
Freistuhl zu Landau 1481 noch bestand und erst 1500 nach Mengering- 
hausen verlegt wurde, daB er gerade in der zweiten Halfte des 
15. Jahrhunderts eine rege Tatigkeit entfaltete und in seiner An- 
maBung sehr weit ging; auch waren dessen Erlasse und Spriiche 
immer auf Pergament geschrieben! Die etwas altmodischen Schrift- 
zeichen entsprechen der Abgelegenheit der Landauer Kanzlei; die 
Vermischung von Niederdeutsch und Hochdeutsch entspreche mehr 
der Zeit von 1481. -— Die Richter und Schóffen dieses Freistuhls 
haben sich leider bisher fur diesen Zeitraum nicht ermitteln lassen, 
zufallig aber wurde ich aufmerksam darauf gemacht, daB Curtze in 
seiner Beschreibung von Waldeck ais Freigrafen zu Landau 1477 
Hannę Weber nennt, womit Henne Wener identisch sein durfte!

Es gelang mir nun aber auch, diejenige Persónlichkeit, welche 
unter dem Hauptmann und Verweser zu Ziegenriick gemeint ist, 
und welche ich von Anfang an im Auge hatte, mit groBer Sicher- 
heit nachzuweisen! Die von Obernitz waren schon 1264 Burgmannen 
in Ziegenriick, Diplomatarium Portense, p. 46 b, und hatten 1380 Be
sitz in der Nahe, in Liebschiitz und Tausa, erworben; Veit v. O., 
Rat des Herzogs Wilhelm von Sachsen, hatte 1448, 7. IV., SchloB und 
Stadt Ziegenriick nebst dem Amte wiederkauflich von ihm erworben, 
war 1465 gestorben und hatte 3 Sbhne hinterlassen, welche neben 
dem Rittergut Tausa diese Erbschaft gemeinschaftlich antraten und 
1466 belehnt werden! 1475, 3. XI., Weimar Ern. Arch. Aa. 157, 
No. 859 werden Caspar und Balthasar v. O. mit Ziegenriick belehnt, 
wahrend 1483, 30. IX., Dresden St.-Arch. Cop. 63, 28/29 und 1488, 
16. VIII., Weim. E. Arch. GG. 2166 Hans und Caspar v. O., Ge- 
briider, unter ausdriicklichem AusschluB des 3. Bruders Balthasar, 
damit beliehen werden. Es war also vor 1483 Balthasar schon aus- 
geschieden, und man findet die Erklarung darin, daB sich letzterer 
mit seinem Geldanteil aus dem Ziegenriicker Kaufgeschaft zuriick- 
gezogen hatte; ebenso hatte er auch gleichzeitig sein anderweitiges 
Eigentum mit seinen Briidern geteilt. — Seine Briider waren kur- 
fiirstliche Ratę und in Altenburg und Weimar beschaftigt, weshalb 
ihm die Verwesung des Amtes Ziegenriick iibertragen war, — er 
wird auch oft Hauptmann genannt und trifft ihn unzweifelhaft die 
Verantwortung jener Amtsuberschreitung von 1481. Vermutlich 
hatte die Aushandigung des Urteils in Ziegenriick keinen Erfolg ge- 
habt, oder sie war iiberhaupt durch Anheften an das Rathaus zu 
Altenburg, wo der Kurfiirst sich aufhielt, geschehen, und hierauf 
deutet auch die Aufbewahrung daselbst hin! Auf diesem indirekten 
Wege gelangte die Sache zu Ohren des Landesherrn! Nun findet 
sich ein Brief des Balth. v. O. 1482, ohne Datum, in dem er den 
Kurfiirsten um das freigewordene Lehngut EBbach kaufweise bittet. 
Er erhielt es indes nicht. 1482, 23. X., Erfurt Reg.-Arch. 5a, 31—3, 
schreibt ihm der Fiirst, er habe einen Zettel der Ziegenriicker Burger 
erhalten, den er beilege; er begehre die Burger bei ihrer Gerechtig- 
keit wie sie von alters hergekommen treulich zu handhaben und zu 
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verteidigen! — Balthasars Stellung war offenbar erschiittert; der 
Kurfiirst hatte seine Absicht kundgegeben, ihn von der Yerwaltung 
des Amtes Ziegenriick auszuschliefien, der Ankauf eines Rittergutes 
bei Ziegenriick war ihm abgeschlagen worden; er yersuchte sein 
Gliick im Auslande. — Erfurt brauchte damals fur SchloB und 
Amt Schlofiyippach einen Hauptmann; es hatte sich dazu Apel von 
Vitzthum auf Eckstadt, der also nahe dabei wohnte, gemeldet; die 
Stadt erklarte ihm aber, sie konne unter keinen Umstanden ihm das 
Amt geben, obwohl sie gegen ihn personlich nichts einzuwenden 
habe, denn die Stimmung sei in der Biirgerschaft sehr erbittert, daB 
ein Apel v. Yitzthum im Yerdacht stehe, den groBen Brand der 
Stadt im Jahre 1472 yeranlafit zu haben! Dieser Eckstadter Yitz
thum war nahe yerwandt mit Balthasar v. Obernitz, denn letzterer 
hatte Christine, seine Tochter, geheiratet (v. Milwitz Mscpt., Erfurt 
Stadt-Bibl., S. 65) und aufierdem hatte Apel in zweiter Ehe eine 
Magdalenę v. Obernitz zur Frau. Auf diese Weise gelang es 
Balthasar v. O., Amt Schlofiyippach zu erhalten. — 1483, 25. IX. 
kam der Wiederkauf auf 9 Jahre zu stande, gegen 3500 Gulden 
rheinisch. Magdeburg St.-Arch. Orig. Perg. No. 40. Jedenfalls 
wurde dieser Wiederverkauf 1492 yerlangert, denn ais Balthasar 
v. O. 1503, 6. IX. zu Erfurt starb (Magdeb. St.-Arch. Calendarium 
des Klost. d. August, z. Erfurt), bleiben die Erben bis 1506, 20. III. 
im Besitz des Schlosses und Amtes! — Erfurt Stadt-Arch. I, 49. 
Um die Kaufsumme aufzubringen, hatte Balth. v. O. seinen Anteil 
am Amt Ziegenriick, der 2000 fl. betrug, zuriickgezogen, sich jeden
falls mit seinen Brudem wegen der Anspriiche an Tausa, Bucha etc. 
abfinden lassen und yerkaufte 1484, 2. VII. 7 Hufen zu Neuen- 
beuthen an die Stadt Pofineck, wiederkauflich, spater, 1488, 27. IX., 
erblich, Dresd. St.-Arch. Cop. 63, S. 244 und Schultes, Urk.-Abt., 
S. 100, Orig. Stadt-Arch. Pofineck. Noch 1495, 28. III. klagte Hs. 
Gotze, Burger zu Ziegenriick, beim Rat zu Erfurt iiber Balth. v. O., 
Amtmann zu Yippach, der ihm 48 fl. schuldig sei. Weim. E. Arch. 
G 906, XX 23.

Hiermit glaube ich unwiderleglich diese Personlichkeit identi- 
fiziert zu haben!

Zum SchluB mochte ich noch einige Beispiele anfiihren, daB 
die Fęnae im 15. Jahrhundert in sachsischen Landen und Thiiringen 
viele Ubergriffe versuchte. So ladet 1438 Freigraf Hans Groser der 
Freigrafschaft von Burra (?) Erfurter Burger vor sich. Erfurt Stadt- 
Arch. Cop. 1401, S. 211. 1438 hat Reinhart Talwich, Freigraf unter 
Diether v. Ysenburg, Erfurter Biirger bedriingt, ibid. S. 215. 1453, 
4. III. ladet der Freigraf Mangolt zu Freienhain einige Juden aus 
Miihlhausen vor das heimliche Gericht; obwohl Juden und Frauen 
nicht yorgeladen werden sollten. Erf. Stadt-Arch. Cop. 1402, nach 
S. 254. 1454 wird der Freistuhl zu Oldringhusen des Grafen Otto 
v. Waldeck erwahnt, ibid. S. 339. 1467, 14. IX. ladet der Freigraf 
zu Yolkmarsen, Heinrich Smed, des rom. Reichs u. s. 1. Herrn zu 
Cbln Freigraf, den Nikel Gerow zu Aken vor. Ledebur, Arch. f. 
Geschichtskunde, IV, 54. — 1467 erlieB der Abt Stephan zu Pegau, 
ais papstl. Kommissar und Konservator der Privilegien der Stadt 
Halle, ein Mandat an Heinrich Smed zu Yolkmarsen und Reinhard 
Pouch wegen unrechtmafiiger und den Freiheiten der Stadt Halle 
widerstrebender Zitationen gegen 2 hallische Burger, Johann und 
Briccius Busse, ibid. S. 55—59.
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1478 erhielt die Stadt Erfurt vom heimlichen Gericht einen 
Fehdebrief wegen Stichvals (?). Erf. St.-Arch. Cop. 1403, 8. 142. 
1484 an Joh. Volmar, gen. von Telheine, Freigraf zu Freienhain, 
erlieB der Erfurter Rat ein langeres Schreiben. Erf. St.-Arch. Cop. 
1417, S. 108 b. 1484, 7. VIII. lud Heinrich Smed, Freigraf zu Volk- 
mersen, den Rat zu Erfurt vor sich, — der sich weigert, zu er- 
scheinen. Erf. St.-Arch. Lib. Domin. No. 220. 1484, 11. IX. be- 
richtet der Amtmann zu WeiBensee (vermutlich Heinrich Schmidt) 
uber die Urphede des Facius-Rothfuchs, der seine Forderung dem 
heimlichen Gericht iibergeben habe. Erf. St. - Arch. Lib. Dom. 
No. 195. In eine friihere Periode fallen die Ladungen aus den 
Jahren 1427, des Freigrafen zu Wolmirstedt, des Freistuhls des 
Grafen Giinther von Hohenstein zu C. . . ., des Joch. v. Talheim, 
woriiber die Stadt Erfurt sich beim Kaiser beschwerte. Erf. St.-Arch. 
Lib. Dom. 166, S. 8, 11, 18, 28—36, 86 und Cop. 1401. 1435, 
29. VII. wurde der Erfurter Ratsmann Claus von Collede vom Frei
grafen Otto v. Waldeck nach Eschwege vorgeladen, ibid. Cop. 1401, 
8. 37. 1437, 11. VI. hat Georg v. Witzleben zu Berka a./Ilm einen 
Erfurter Burger vor das heimliche Gericht in Berka ziehen wollen, 
ibid. Cop. 1401, S. 86—92; im selben Jahre hat der Freigraf Mangolt 
v. Volkmarsen Henne v. Waldenrode mit heimlichem Gericht an- 
gegangen, ibid. S. 92, und gleichzeitig beschwerte sich die Stadt 
Erfurt beim Erzbischof zu Mainz uber des heimlichen Gerichtes 
Hartę, gegen Henne v. Waldenrode geiibt, ibid, nach S. 113. Zur 
selben Zeit war Mangolt Freigraf zu Ziegenhain in Hessen, ibid, nach 
S. 130, und am 24. IX. beschwerte sich der Erfurter Rat wieder beim 
Kaiser uber das heimliche Gericht, ibid., und gleichzeitig beschwerte 
sich die Stadt beim Landgrafen von Hessen, daB die Freigrafen 
Reinhart von Talwich und Mangolt Ladungen vor das heimliche 
Gericht des Landgrafen ergehen hefien!

1431, 1438, 1442, 1453, Klagen; die westfalischen Femgerichte 
nehmen in Bayern iiberhand. Kunde d. deutsch. Mittelalters, 1832, 
S. 308.

1431. Heinrich von Etzdorf durch die Freigerichte vorgefordert, 
und Belegung mit der Acht durch dieselben. Weimar E. Arch. 
GG. 932.

1454. Ladebrief des Freigrafen Johann zu Limburg an den 
Reichserbmarschall Conrad v. Pappenheim, den Hofmarschall Bern
hard v. Kochberg, den Marschall Eucharius v. Schott, alle Ritter, 
und Fritz v. Lisen in einer Klage des Bartholomaus v. Bibra. Weim. 
E. Arch. GG. 84 a.

1460. Bund der Fiirsten gegen die Feme.
1462. Der edle Herr von Querfurt bittet Herzog Wilhelm. 

v. Sachsen, den sachsischen Untertan Heynebose aus der Acht des 
heimlichen Gerichts zu befreien, in die ihn Hans v. Amsdorf ge- 
bracht hat. Weim. E. Arch. GG. 3.

1468, 27. IX. Notariats-Instrument uber Behandigung, und 
2 Ladungsbriefe des Freigrafen Smed zu Fulkmerssen, der offene an 
Paul Brudern, der versiegelte an Glouis Brudem. Wigands Arch. 
f. Gesch. u. Alt. Westfalens, I, 8. 59.

1470. Ladung des Freistuhls zu Frienhagen an den Rat zu 
iSalza fiir Jacob Kannewurf; der Erzbischof Joh. v. Magdeburg er- 
klart, daB kein Brief gefunden wurde. Wiegand, 8. 60—62.
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1475, 7. VI. Kaiser Friedrich IV. befreit den Grafen v. Miih- 
lingen und Herm zu Barby und ihre Mannen, Diener und Unter- 
tanen von der heimlichen westfalischen Gerichtsbarkeit bei 50 Mark 
lótig Gold Strafe. d. d. Neuss. Wigand, S. 63—65.

1476. Bamberg c/a. die von Zeckendorf wegen des heimlichen 
Gerichts. Arch. f. Gesch. d. Obermainkr., II, Heft 2, S. 57.

1490. Ernst v. Kochberg, geachtet durch ein westfal. Freigericht. 
Weim. E. Arch. GG. 1447.

1492. Jorg v. Enzenberg und Balth. v. Wangenheim, Irrungen 
an Westph. Gencht. Weim. E. Arch. GG. 884.

1599, 1. IX. Kaiser Rudolf II. betatigt das Privilegium, durch 
Kaiser Friedrich IV., fur die Grafen v. Barby erteilt, wegen Be- 
freiung von der Gerichtsbarkeit des freien heimlichen westfalischen 
Gerichts und publ. an alle Hofrichter, Landrichter, Freigrafen, Stuhl- 
herren, Freyschoppen, westfalische und andere Richter; die Strafe 
und das Privilegium folgen wortlich d. d. Prag. Wigand, I, 
S. 65—69.

Auf dem Wendelstein bei Falkenstein im Vogtlande hauste in 
einer FelsenhShle und Gemachern die Feme. Dolch und Strick 
waren in den Fels gehauen, dariiber: Undis, Laqueo, Ferro, Veneno 
(Fluten, Strick, Dolch, Gift). Auf dem Schlosse Lichtenberg und 
Hohenberg waren Asyle der Freistatten mit 4 Marksteinen ais Grenze. 
Limmer, Entwurf einer Gesch. d. Vogtl., I, 187.

Uberhaupt aber wird von den Schriftstellern, die iiber das Vogt- 
laud berichten, geklagt, daB das heimliche Gericht gerade dort in 
den unwegsamen Gegenden seinen Terrorismus ausgeiibt und festen 
FuB gefaBt habe, zu einer Zeit, wo dies anderwarts nicht mehr ge- 
duldet wurde. Es folgen noch die Artikel des heimlichen Gerichts:

Ditz ist die Reformation des heimlichen gerichts zu Arnsperg 
durch den Erzbischof von Golin, durch Empfehlung Konig Sigismunds 
seeligen (Sigmund war 1437, 9. XII. gestorben), in beywesen viel 
freygraven, Stuhlherm etc. geordnet und gesetzt, wie man ordentlich, 
nach alten gesetz zu herkommen der heimlichen acht es halden solle.

I. Chnsten leyen, wems geburt, die vom Cristen glauben ge- 
treten weren in Unglauben,

II. die geweihte Kirchen und Kirchhofe und auf den Konigs- 
straBen schatzen und raubten, mit vorsatze,

III. die kuntliche vorreterey und falschheit thun,
IV. die Sechswochenfrauen berauben,
V. umb diebe, mort, Raub, mortbrant und alle diejenen, die 

wider ere thun und darumb zu den eren nicht antwort thun wollen. 
Weimar St.-Arch. F. 5, S. 47.

Nach 1349. Kaiser Karl IV. ermachtigt das Kloster Corvey 
zur Errichtung von Freyen. Dingstuhlen oder Vehmgerichten und 
Besetzung derselben mit Freigrafen. Menken, III, 2031.

In Dortmund war der Hauptsitz der westfalischen Feme; 
auch zu Frankfurt und Trier waren Stiihle. Das Siegel war ein ge- 
hamischter Ritter mit Schwert; am Brief hing das Siegel des Frei- 
frafen und die 6 Siegel der Schbffen. Gottschalk, Deutschl. Ritter- 

urgen, S. 391.
Zur Literatur: Lindner, Gesch. d. Feme nach vielen 1000 Urk., 

und Daheim, 37. Jahrg., 1901, No. 47, S. 15.
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III.
Miszellen aus den Kopialbuchern des Rates zu Naumburg.

Vom Redakteur K. Schbppe in Naumburg a. S.

In unserem stadtischen Archiye befindet sich folgende Urkunde: 
„Wir Biirgermeister und Ratmannen der Stadt Naumburg bekennen 
hie mit diesem unserm offnen Briefe, daB heute Dato die gestrengen 
ehrbaren und namhaftigen Vollrad von Watzdorff, Verwalter des 
Stiftes Biirgel und Gunther Herwagen, Rentschreiber, vor uns in 
sitzendem Ratę erschienen und vorgetragen: Nachdem der ehrsame 
Heinrich Tbpfer, unser Kammerer, am Montage, den Tag Annuntiationis 
Mariae, auf unserm Rathause im Beisein unsres unteren Biirgermeisters 
Veiten Laibe, Alexien Topfers, Johann Steinhofen, der Erzenei Licen- 
tiaten, beden Biirgermeistern, Thomasen Schleusken, Kammerers und 
Nikol Krothenschmiedes, unseres Stadtschreibers, bei ihnen, ais kurf. 
Durchlauchtigkeit von Sachsen Befehlshabern, etliche Kleinoder und 
Briefe des Propstes zu St. Moritz vor Naumburg, so gedachter Propst 
mit Namen Herr Christoph Drechseler, beim Rat zu treuen Handen 
eingesatzt, zu entfahen Ansuchen gethan, ihm einen wieder gelbsten 
Schuldbrief, auf 200 Gldn. haltend, wiederzuzustellen, darzu sie sich 
denn auf Entfahung der Reserval willfahrig erboten, daB sie ihm 
einen andern Brief, auf den alten Hansen Gresler seligen haltend, 
am Dato 1520 am Śt. Stephanstage, in einer Tektur, darauf Heinrich 
Tbpfer gestanden, zugestallt und m ihrem aller Beisein aus einem Ver- 
sehen kassiert.“ Gleich darauf habe er bemerkt, daB er den Brief 
aus Versehen zerschnitten und habe den Richter, der die Ur
kunde untersiegelt gehabt, gebeten, eine Abschrift des zerschnittenen 
Originals neu zu besiegeln. Der Richter habe das aber abgelehnt; 
darum habe, wie hiermit geschieht, der Rat nach Yernehmung und 
in Beisein der Beteiligten, auch Klaus Brands, des Nachkommens 
des Schuldners Gresler, den Brief neu ausgefertigt am Dienstag nach 
Oculi 1538.

In einem Schreiben vom Sonnabend n. Bonif. 1537 an den 
Kurfiirsten von Sachsen machte der Naumburger Rat Mitteilung 
von einerMordtat: „Heute Dato acht Tage vergangen, hat sichs 
zugetragen, daB einer mit Namen Bernhard von Miichel seliger, der 
sich auf der Freiheit wesentlich enthalten, in unsere Stadt unge- 
fahrlich friih um 8 Hora, in Willen, ein Essen Fischs zu kaufen, 
kommen, daB ein andrer vom Adel, mit Namen Friedrich von Ebers- 
berg, auf dem Fischmarkte hinter ihm hergeschlichen, ihm in Beisein 
aller Umstander, der eine grofie Anzahl Burger und Landvolks, so zu 
Markt gewesen, von hinten zu stillschweigend mit einer langen Wehr 
den Kopf zu spalten. Und nachdem gedachter Thater darum ein- 
gezogen, daB der Verwundete auf den Dornstag hernach friih oder 
in der Mittwoch zu Nacht mit Tode abegangen, also daB sie auf 
den Dornstag bede vor Gericht bracht, allda denn der Thater sich 
zu der untadeligen, unleukbaren That bekannt, mit Bericht, daB er 
ihm — mit Zucnt vor E. kf. G. — sein Blut und Fleisch geunehret, 
dagegen doch, daB er vertragen, durch des Entleibten Freundschaft 
Schrift u. Schein eingewandt worden, daB er also dasmal vom Gericht 
wieder gefuhrt mit Anzeige, daB des anderen Tags hernach auf dies 
sein Bekenntnis — weil dasmal kein Strafer vor der Hand — er- 
gehen sollte was darum recht ware: daB aber solche Rechtfertigung
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(= Hinrichtung) desselben Freitags verblieben, darum, daB des 
Bischofs Ratę aem Richter in Abwesen des Herrn Statthalters ge- 
schrieben, daB er ohne ihr Vorwissen peinlich gegen ihm nicht ver- 
fahren sollte, des Entleibten verlassene Witwen auch nicht Rechts 
gestatten sollte, aus Ursachen, daB noch ein Schwertmage (— mann- 
Hcher Verwandter) vorhanden sein sollte, welchem solche peinliche 
Klage gebuhrte; daB wir auch derhalb bei dem Herrn Statthalter 
unsere Geschickten gehabt und haben bitten lassen, daB, damit kein 
Verzug und endlich durch seine Freundschaft Behelf móchte gesucht 
werden, sondern er, weil der Strafer (= Scharfrichter) bei die Hand 
bracht, ais heut hatte gerechtfertigt werden mbgen. In Ansehen der 
greulichen, unehrbaren That, die auf unserm Markte dem armen 
Entleibten begegnet, und wess ohne das neulich etliche vom Adel wider 
uns und unsre Burger in und vor der Stadt sich thatlich unterfangen; 
daB aber denselben (stadtischen Deputierten) durch den Herrn Statt
halter und Kanzler zur Antwort geben worden, daB mit der Recht- 
fertigung, dem Schwertmagen zu gute, 8 Tage sollte stillgestanden 
und nach VerflieBung derselben diesEinsehen fiirgewandt werden, da
mit diese unchristlicne That ungestraft nicht hinginge." Fur den 
Fali nun des Taters Verwandten die Vermittelung des Kurfiirsten 
anriefen und die Sache anders darstellen sollten, gebe der Rat diese 
wahrheitsgetreue Darstellung vom Laufe der Dinge. Diese Fiirbitten 
lieBen in der Tat nicht auf sich warten. Namentlich die Landgrafin 
Elisabeth von Hessen bat den Rat, den Herrn von Ebersberg gegen 
Leistung des Urfehde-Eides zu entlassen, und die Damę lieB sich auch 
nicht abweisen, ais der Rat ihr antwortete, daB nicht er, sondern 
die Familie des Getbteten die strafrechtliche Verfolgung beantragt 
hatte; der Rat habe bloB das beziigliche Gesuch der Familie auf 
dereń Wunsch an den Kurfiirsten befórdert. Die Landgrafin hatte 
sich darauf an den Kurfiirsten gewandt, und der Rat berichtete darauf 
dem Landesherrn am Sonnabend n. Div. Ap. 1537: „daB Statt
halter u. Ratę den Gefangenen gegen Zeitz genolt, daB er aus dem 
Gefangnis nicht gewollt, sondern aus Verzweiflung, wie er selbst 
gesagt, sich mit einem Beine (d. h. Knochen) in Hals und Kop ge- 
stochen haben soli u. mit dem Kop an die Mauer gelaufen, damit 
er sich hat umbringen wollen, also, daB unsere Knechte endlich haben 
(ins Gefangnis) hinabsteigen und ihn bewaltigen, ja an einem Stricke 
mit Gewalt rausziehen miissen — alles im Beisein des Richters von 
Zeitz und Naumburg." Ferner hatte die bischbfliche Regierung — 
der Stiftskanzler sei Ebersbergs Schwager — dem Ratę geschrieben: 
„daB er 4 Locher oder Wunaen in Kop haben soli, mit Begehr, ais 
ob unser gesinde es gethan, sie alle einzuziehen, damit, wann er 
stiirbe, man Rechtens an ihnen bekommen kbnnte, dafiir wir doch — 
in Ansehen, wie lange sie mit ihm, langer denn eine Stunde, und im 
Finstern, wann die Lichte ausgeloschen, zu thun gehabt — haben 
mangeln miissen, und sonderlich, daB ers meistteilig seinem Bekenntnus 
nach selbst gethan, aus Forcht, wie er auch gesagt, man wiirde ihn 
um andre Dinge mit der Scharfe (= Folter) weiter fragen wollen.“ 
In dem Schreiben (vom Montag n. Mar. Magd. 1537), mit dem der 
Rat das Verlangen der Regierung nach Verhaftung der Stadtknechte 
beantwortete, schlagt er ubrigens einen recht scharfen Ton an: Er 
habe geglaubt, recht zu handeln, ais er den Morder verhaftet und 
dann zu dessen Herausbringung den beiden Richtern seine Diener 
geliehen. Weil wir aber nun finden, daB man deswegen, daB wir 
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dafiir gesorgt, daB der Gefangene seine angefangenen Selbstmord- 
versuche nicht vollende, noch mit uns und unserm Gesinde reden will, 
so werden wir kiinftig uns bedenken, dem Richter Gefangene zu 
herbergen und sonderlich solche Gefangene, mit denen uns des Stifts 
eigene Verwandte, wie wir merken, wenn sie nur konnten, gerne Un- 
lust auf den Hals ziehen mochten. Habe man doch dem Ratę es 
auch verdacht, daB er dem Richter zur Fesselung des Gefangenen 
Eisen geliehen, und doch sei es bloB geschehen, weil dieser gearoht 
und versucht, sich lieber das Leben zu nehmen, ehe er zulasse, daB 
man ihn andrer Ubelthaten halber mit dem Ziichtiger (= Henker) 
angreife. Der Rat wisse recht wohl, was damit gemeint sei, daB man 
sich erstlich dariiber aufgehalten, weil er den Gefangenen unten ins 
Loch (Gefangnis) gesetzt — oben habe ihn ja seine Freundschaft 
nicht bewachen lassen wollen! — und zweitens, daB auf Etlicher 
Antrag dies Gefangnis, dessen Beschaffenheit doch sonst bekannt 
genug, besichtigt werden solle. Uber die Wunden konne der Rat 
keine nahere Auskunft geben: ob die Richter, die ungeduldig ge- 
worden, sie den Knechten geheiBen, oder ob er sie alle sich seiner 
zugefugt oder ob er, ais man ihn mit Gewalt nackend herausgezogen, 
sich an dem steinernen Spunde des Loches gestoBen; jedenfalls sei 
zu bedenken, daB es schon an sich ,,fahrlich satt“ (= genug) sei, 
mit einem solchen verzagten verzweifelten Gefangenen, der sich also 
zur Wehre stellet und weiB, daB er sterben muB, in einem so engen 
Dinge zu thun zu haben und ihn ohne allerseits Beschadigung zu be- 
waltigen. Denn hart genug hatten die Knechte mit ihm zu thun 
gehaot, indem ihnen das Licht mehr denn eins (= einmal) im Lochę 
erloschen; er sei mit ihnen von einem Winkel zum andern gelaufen 
und habe, ais er gesehen, daB er mit dem Knochen — mit dem er 
sich selber gestochen und gesagt: ein Auge ware ’raus — nichts aus- 
richten konne, sogar versucht, dem einen Knechte den Hammer aus 
den Handen zu reiBen. Besonders gefahrlich sei die Sache deswegen 
gewesen, weil die Knechte nicht alle auf einmal, sondern bloB einer 
nach dem andern hatte hineinsteigen kbnnen und ehe sie alle hinab- 
gekommen, „Rettio! Rettio!" hatten schreien miissen. — Charakte- 
ristisch ist es iibrigens, daB der Rat das ungebardige (,,unartige“) 
Benehmen des Gefangenen ais Feigheit (,,Zagheit“) ansieht und es ihm 
umso mehr verdenkt, ais dessen Freundschaft vorher seine groBe 
„Kuhnheit und Mannheit“ so sehr geruhmt hatte.

Das folgende Schreiben des Naumburger Rates vom Montag 
n. Ciriac. 1529 an die bischbfliche Regierung in Zeitz gewiihrt einen 
Blick in die damalige Gesundheitspolizei: Euer Schreibep v. 
Freitag n. Mar. Magd., daB an euch (Anzeige) gelange, wie in Ilgen 
Schmiats Hause etzliche Kinder an der Pestilenz verstorben sein 
sollen, mit (eurem) Begehr, damit daB sie (die Pest) nicht weiter 
flichten (= fliehen, fliegen) mbchte, gedachtem Schmidt zu unter- 
sagen, daB er, sein Weib, Kinder und Gesinde die Gemeinschaft 
meiden sollten, haben wir, samt eurem Schreiben an den bischof- 
lichen Richter hier: Nachdem der Wirt Ilgen auch gestorben, wo 
wir, der Rat, das Haus nicht zumachen wiirden, daB ers anstatt des 
Bischofs selbst thun sollte und diejenigen, so der Frauen Notdurft 
zutragen wiirden, einen Stab oder andere Zeichen tragen — haben 
wir hbren lesen und haben dem ersten Schreiben nach mit Meister 
Ilgen seligen notdiirftiglich verschafft, daB er und die Seinen die 
Gemeinschaft haben gemieden. Dieweil aber Gott, der allm., welcher
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alle Dinge regiert, dermafien geschickt, daB gedachter Ilgen nun 
auch gestorben, haben wir der Witwe samt ihrem Gesinde die Ge- 
meinschaft soviel móglich zu meiden auch verboten. DaB man ihr 
aber das Hans sollte zumachen, hat es diese Gestalt; daB sie groB 
schwangers Leibes geht, versieht sich alle Tage und hat das, so man 
ihr die Gemeinschaft verbot, sehr beschwerlich angenommen und wo 
mit der ThiirzuschlieBung weiter verfahren sollte werden — nachdem 
das in diesem Falle bei uns bis anher nicht iiblich gewest — móchte, 
wie zu besorgen, der Frucht schaden. Derwegen bitten wir, Euer 
u. s. w. wollten also mit diesem Fiirnehmen gesiittigt sein.“ — Auf 
jene Pestzeit bezieht sich auch ein Ratsschreiben an die Regierung 
vom Dienstage, dem Tage der Kreuzes-Erh. 1529. Darin nimmt der 
Rat von einer Terminsaufhebung Kenntnis, „dieweil sich, Gott Lob, 
die Sterbenslaufte nach seinem góttlichen Willen etwas heftig bei 
uns anlassen11. Freilich ware dem Ratę an dem Termine viel ge- 
legen gewesen, weil „es itziger Zeit hoch und fast nótig, daB St. 
Wenzels Pfarre von Sr. Gn. (dem Dompropste) oder aerselbigen 
Machthabern und Verwaltern, die Armen, Durftigen und Kranken 
zu Rettung und Trost mit Reichung der Sakramente und was dergl. 
gebiihrlich besser, denn sie ist, bestellet und versehen ware. Doch 
mufi es also in solcher Not und Anliegen dem Willen Gottes be- 
fohlen sein, trbstlicher Hoffnung, er werde es nach seinem góttlichen 
Wohlgefallen zu unserer aller Seelenheile und Seligkeit gnadiglich 
andern.“

Von einem eigenartigen Brauche der hiesigen Fleischer 
handelt ein Schreiben, das der Rat am Dienstag n. Luc. Ev. 1536 
an die bischofliche Regierung zu Zeitz richtete. Es war namlich kurz 
zuvor fur die Fleischer eine neue Handwerksordnung erlassen worden, 
von der sie nachtraglich etwas geandert wissen wollten. Der Rat 
verweigerte aber seine Einwilligung in diese Anderung, weil die 
Fleischer die Frist von einem Monate, binnen der sie hatten wider- 
sprechen und des Bischofs Entscheidung hatten anrufen kónnen, un- 
benutzt hatten verstreichen lassem „Und nachdem das Zeichen, das 
sie aufstechen, wann sie ungabes (= ungangbares; vergl. gang und 
gabe) Fleisch auf die Bank bringen, etwas unkenntlich — namlich 
ein klein Messerlein, das sie dabei stecken, idoch zum mehrern mai 
aus einem Versehen mit Fleische, das daruber geworfen, zugedakkt, 
— alle Leute auch, warum das Messerlein dasteckt, nicht wissen, 
so bitten wir, daB solch Zeichen móchte veriindert und von wegen 
angezeigter Ursachen ein gemalet — mit Zucht (d. h. mit Respekt 
zu sagen, salva venia) — finnicht Schwein an einem Tafelein, wie 
in anaern Stadten, dabei gehanget móchte werden, damit solch un
gabes Fleisch vor dem andern kenntlich sei.“
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ii.
Zur Berichtigung1).

1) S. Blatter f. Miinzfreunde, 1906. No. 5, Sp. 3500 f.
2) Z. des V. f. Thiir. G., N. F. XVI (1905), S. 136.

Schwarzburgischer Hohlpfennig (Stadtilm 2)

VL0lBI2. Im Felde ein Stechhelm mit der Helmzier der Grafen 
von Schwarzburg bezw. Kiifemburg (Pfauenwedel und kammfbrmig 
gezahnte Scheibe) linkshin.

16 mm. 0,287 g. Hohlpfennig aus der II. Halfte des 14. Jahr- 
hunderts. Hzgl. Kabinett Braunschweig (Fund Rubeland), desgl. 
Universitats-Sammlung Leipzig.

Tafel 164 No. 7.
Herr Karl Freyberg in Magdala bemerkt in seiner kiirzlich 

erschienenen Arbeit iiber „Geschichte der Stadt Magdala und der Burg 
Madela“ 2), daB in meiner Sammlung sich ein unedierter Hohlpfennig 
der Grafl. Orlamiindischen Miinzstatte Magdala befinde, der eine 
Eitterfigur mit Heim und die Umschrift MADELN triige. Diese 
Bemerkung bezieht sich auf eine dem Verf. meinerseits gelegentlich 
gemachte Bemerkung, daB das Braun schweiger Hzgl. Museum einen 
noch ratselhaften Hohlpfennig enthielte, dem man von nanahafter 
Seite die Deutung auf Magdala gegeben hatte. Den Schliissel zu 
der, wie es scheint, annehmbaren Entratselung des Pfennigs hat der 
Umstand gegeben, daB ein anderes Exemplar im Leipziger Universi- 
tatskabinett unter Diilmen eingereiht liegt, aufierdem ein kleiner 
noch unedierter jungerer Hohlpfennig (15. Jhdt.) in der Sammlung 
des Herrn Eeichsanwalts Dr. Nagel in Leipzig:

® YLIH0R0' Im Felde die Buchstaben tl B
16 mm (nach einer vom Eigentiimer erhaltenen Staniólkopie).
Stadt-Ilm (Ilmene,Yhnen, Ilmine) ist 1273 mit herrschaftlicher 

Miinze versehen (Burkhardt, Arnst. U.-B. No. 37), gemeinsamer Be
sitz der Grafen von Kafernburg und Schwarzburg (unter zeitweiliger 
Beteiligung der Grafen von Orlamunde durch Heirat, wird 1388 ais 
alleiniger Besitz der Grafen von Schwarzburg erwahnt, 1411 der 
Linie Blankenburg-Arnstadt zuerteilt (nach Lehfeldt, Bau- und 
Kunstdenkm. X, 14, S. 15.5). v. Posern, Sachsens Miinzen, bringt 
ein weiteres Zeugnis iiber die Miinze zu Stadtilm von 1335 und ver- 
legt Pfennige des Taubacher Fundes mit S IŁ MS IIS und andere 
mit S HIS OL AVS dorthin (No. 591—599). Fischer, Mz. d. 
H. Schwarzb. S. XXVIII erwShnt, daB das Siegel der Stadt im 
13. Jhdt. (wie hier die Miinze) den Schwarzburger Heim mit der 
kammahnlichen Helmzier fiihre.
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Man mag schwanken, ob diese Pfennige nach. „Stadt-Ilm“ 
oder nach „Ilmenau" zu legen sind.

Ilmenau (Ilmena, Ilmenach) wird 1347 (nach Fischer 1343) 
durch Graf Giinther von Kafernburg verkauft, ist 1351—1418 auf 
Wiederkauf wieder in Besitz von Schwarzburg, gehbrt 1418—1421 
wieder zu Henneberg, ist 1421 im Besitz der verwitweten Margarete, 
Grafin von Schwarzburg, geb. Grafin v. Henneberg, und ihres zweiten 
Gemahls Grafen Ernst IX. von Gleichen, nach ihrem Tode gelangt 
es wieder an Henneberg. Bergbau daselbst wird urkundlich schon 
1216, 1226 u. s. w. erwahnt (Lehfeldt, Bau- und Kunstdenkmaler, 
XVII, S. 183). Ilmenau wird nach v. Posern S. 134, Abdruck der 
Quelle daselbst S. 311, i. J. 1273 urkundlich ais Miinze der Grafen 
von Kafernburg genannt und fiihrt im Siegel nach Fischer S. XXIX 
die alte kafernburgische Helmzier (9 Blatter) iiber dem Henneberger 
Schilde.

Unter Yergleich dieser Notizen wird man es wohl gerecht- 
fertigt finden, wenn bei der Deutung des Pfennigs mit dem Helme, 
Tafel 164, No. 7, die Beziehung auf Stadt-Ilm bevorzugt werde.

Uber den Pfennig der Sammlung Dr. Nagel mit „Ylmene“ und 
„a b“ wagę ich mir kein Urteil zu bilden; dieselben Buchstaben i. F. 
zeigt der nach Bem da gelegte Pfennig mit RQI2DQ (Th. Stenzel, 
Hofkens Archiv, III, S. 105). Dieser Pfennig kann nach seiner 
Fundgemeinschaft von 1432 ab gepragt sein, in welchem Jahre 
Remda von Schwarzburg an das Haus Gleichen iiberging. 
Man beachte, daB um diese Zeit auch Ilmenau in der Hand eines 
Grafen von Gleichen sich befand. Sollte demnach die Annahme ge- 
rechtfertigt sein, daB ein und derselbe Miinzbeamte entweder fiir 
Schwarzburg oder fiir Gleichen zugleich die Miinzstatten Bem da und 
Stadt-Ilm (bezw. Ilmenau ?) bediente und auf den Gepragen dieser 
Pfennigmiinzen gleichmaBig die uns unerklarlichen Buchstaben a b 
anbringen liefi ?

Weimar. H. Buchenau.

III.
Nebelsieek, Heinrich, Superintendent: Beformationsgesehichte der 

Stadt Miihlhausen i. Th. Magdeburg, Holtermann, 1905.
Bis in die neueste Zeit ist die Geschichte der Stadt Miihlhausen 

(Thiir.) in auffallender Weise vernachlassigt worden; um so erfreu- 
licher ist es nun, ein Werk begriifien zu kbnnen, das eine griindliche 
Darstellung eines Zeitraumes von ca. 40 Jahren bietet. Der Ver- 
fasser hat oei der Schwierigkeit, die Forschungen im Gebiete einer 
lokalen Geschichte nun einmal finden, seine Schrift zunachst in der 
Zeitschrift des Yereins fiir Kirchengeschichte der Provinz Sachsen 
zum Abdruck gebracht; hier liegen nun die dort erschienenen ein- 
zelnen Abschnitte zusammen im Buche vor. Kleine Mangel im 
Druck erklaren sich daraus leicht, sollen uns aber die Freude am 
Werke nicht storen.

Der Yerfasser wahlte fiir seine Forschung die Zeit, in der 
Miihlhausens Geschichte am interessantesten ist. In einem kiirzeren, 
einleitenden Kapitel schildert er die politischen und kirchlichen Yer- 
haltnisse der Stadt am Ausgange des Mittelalters, worauf im zweiten 
Abschnitte der erste Sturm wider die alte Kirche und der Bauern- 
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krieg zur Darstellung kommen. Es ist begreiflich, dafi der Ver- 
fasser gerade diesem Zeitraum besondere Miihe und Arbeit gewidmet 
hat, wurde doch in ihm der Name der Stadt weit uber die ge- 
wohnten Grenzen hinaus bekannt. Leider bietet das stadtische 
Archiy fiir jene Zeit, die man moglichst raseh in Vergessenheit zu 
bringen suchte, nur wenig; Nebelsieck durchforsehte deshalb vor 
allem die Akten des Hauptstaatsarchiys in Dresden, das bei der 
Neigung des Herzogs Georg, Akten zu sammeln — es fehlte wenig, 
so ware damals das gesamte Miihlhauser Archiy entfiihrt worden — 
fiir jene Zeit besonders wichtig ist. Weiteres boten ihm das 
Ernestinische Gesamtarchiy in Weimar und die Staatsarchiye in 
Marburg und Magdeburg. Auch die gedruckt yorliegende Literatur 
ist in umfassender Weise benutzt worden, was leider auf dem Ge- 
biete der Ortsgeschichte oft so schwierig ist. Begreiflich ist es, daB 
er hier yielfach sich der Schrift von Merx, „Thomas Miinzer und 
Heinrich Pfeiffer (1523—1525)“, angeschlossen hat, wobei er aber 
eigene Nachpriifung und tiefere Begriindung seiner Ansicht sich ge- 
wahrt hat; eine umfassendere Benutzung der Akten, ais sie bei 
Merx yorliegt, ermbglichte das an mehr ais einer Stelle. Neu ist 
z. B. bei Nebelsieck der Nachweis der Stellung, die der deutsche 
Orden, dem die Kirchen der Stadt fast alle zustanden, der Re- 
formation gegeniiber einnahm, ebenso die interessanten Angaben, die 
er den Kammereirechnungen entnahm; z. B. wissen wir nun, daB 
Miinzer, der Kommunismus gepredigt haben soli, vom ewigen Rat 
wochentlich mit 11 Schneeberger Groschen besoldet wurde. Leider 
aber bleibt auch jetzt trotz der sorgfaltigen Durchforschung der 
Akten noch yieles unsicher; so ist es noch immer nicht gelungen, 
yom „Prediger von Wittenberg”, den Luther nach Miihlhausen ge- 
sandt haben soli, auch nur den Namen nachzuweisen. Auch in der 
Beurteilung Miinzers und Pfeiffers werden wir schwerlich zu einem 
sicheren SchluB kommen konnen, doch hat der Yerfasser auch hier 
ein ruhig abwagendes Urteil walten lassen, dem wir es hoffentlich 
in Zukunft zu danken haben werden, wenn Miinzers Auftreten in 
Miihlhausen richtiger aufgefaBt wird, ais es bisher yielfach geschehen 
ist. Das Gleiche gilt von der Stellung, die man der Stadt im Bauern- 
kriege anzuweisen pflegt; „ die Miihlhauser” werden doch wohl nicht 
alle Schuld getragen haben, die man in alter und neuer Zeit ihnen 
zugeschoben hat. Gerade die Darstellung dieser Ereignisse wird 
auch weitere Kreise besonders interessieren.

Merx hatte in seiner Schrift die Ereignisse nur fiir einen kurzeń 
Raum untersucht; es ist Nebelsiecks groBes Yerdienst, daB er in 
sorgsamer Arbeit die Entwickelung um mehrere Jahrzehnte bis zum 
endgiiltigen Sieg der Reformation dargelegt hat. So bieten denn die 
folgenden Kapitel wesentlich Neues und Wichtiges, denn was dariiber 
bisher bekannt war, ist aufier den Programmen des Superinten- 
denten Frohne und einer kurzeń, sehr eigenartig geschriebenen Skizze 
yon Fr. Stephan kaum mehr gewesen, ais yyas im zweiten Bandę der 
Chronik der Stadt Miihlhausen yorliegt. So ist fast alles, was der 
Verfasser hier bietet, zum ersten Małe aktenmaBig dargelegt. Ka
pitel 3 schildert, wie der Rat der Reformation widerstrebte, wobei 
er seinen Riickhalt dauernd an Herzog Georg fand. Genau wird 
die auf recht gewundenen Pfaden gehende Politik des Rates dar
gelegt, die sich freilich durch die pemliche Lagę entschuldigt, in die 
Miihlhausen durch die Ereignisse des Jahres 1525 geraten war. Man 
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wird es dem Fiihrer des Rates, dem Biirgermeister Rodemann, lassen 
miissen, daB er mit unverkennbarer Gewandtheit sich durch die Be- 
drangnisse der Zeit hindurch fand, so daB der Stadt auf dem Reichs- 
tage von Regensburg bereits die „Restitution11 ihrer alten Freiheit 
von Kónig Ferdinand ausgefertigt war, ais bei der Einnahme von 
Wolfenbiittel der Kurfiirst von Sachsen die Beweise in die Hand 
bekam, daB die Stadt durch Vermittelung Heinrichs von Braun- 
schweig dem Niimberger Bundę beigetreten war. Mit schwerer 
Drohung zwang er nun den Rat, nachzugeben, und so hielt denn 
1542 die Reformation ihren Einzug in der Stadt (Kapitel 4), nach- 
dem sie auf den Dbrfern schon im Jahre zuvor groBtenteils ein- 
gefiihrt war.

Nach wenigen Jahren aber war die Lagę wieder eine vollig 
andere. Der Schmalkaldische Krieg brachte der Stadt das Interim 
(Kapitel 5), d. h. den Versuch, die Herrschaft der katholischen Lehre 
wiederherzustellen; daB das trotz der giinstigen Umstande nicht 
recht gelineen wollte, ist fur die Lagę der Konfessionen bezeichnend. 
Freilich erhielt die Stadt jetzt von Kaiser Karl die „Confirmatio“ 
ihrer Freiheit, die sie dann noch bis 1802 genieBen sollte, aber 
der ungesunde Zwischenzustand brachte ihr wenig Segen; be- 
sonders hart traf sie die Ungnade des Kurfiirsten Moritz, der sie zu 
schweren Opfern zwang und zur Wiederherstellung des Schutz- 
verhaltnisses. Dies bot dann dem Kurfiirsten August die Mittel, 
durch Hans von Germar, der Komtur des deutschen Ordens, aber 
auch sachsischer Rat war, einzugreifen. Nach langerer Verpachtung 
der Ordensgiiter, wozu auch die Kirehen gehórten, fielen die wieder 
an den Orden zuriick, und so erfolgte denn unter dem Druck des 
Kurfiirsten der endgiiltige Sieg der Reformation (Kapitel 6), die vom 
Superintendenten Tilesius dnrchgefiihrt wiirde. Am Tage vor heil. 
3 Kbnige 1566 lieferten die katholischen Kirchenaltesten dem Rat 
die Schliissel der von ihnen benutzten BarfiiBerkirche ab, weil sie 
keinen Geistlichen mehr hatten.

Das Urteil, das der Verfasser sich uber die Einfiihrung der 
Reformation in der Stadt gebildet hat, wird wohl nur Zustimmung 
finden. Mit Recht betont er (S. 31): „Es ist die Tragik der Miihl- 
hauser Reformationsgeschichte, daB zu der Zeit, ais der Boden 
giinstig war fur die Aufnahme der Saat der Reformation, der rechte 
Mann, der ihn bestellen konnte, fehlte, und daB die Freigabe der 
evangelischen Predigt von Umstanden begleitet war, welche die maB- 
gebenden Kreise zur Gegnerschaft drangten.“ Zum SchluB aber 
bemerkt er: „Die Reformation ist durch das Gebot der Fiirsten ein- 
gefiihrt worden. Der evangelische Geist hat sich aber von innen 
heraus durch seine unwiderstehliche Lebensmacht die Herrschaft er- 
rungen, so errungen, daB die traurigen Zeiten des Interims ihn nicht 
unterdriicken konnten, daB yielmehr schlieBlich die Gegner vor seiner 
Macht die Waffen strecken muBten.“

Der Verfasser beabsichtigt, zur Begriindung seiner Darstellung 
die wichtigsten der von ihm benutzten Akten in dieser Zeitschrift 
zu veroffentlichen. Es wird schon hier darauf hingewiesen werden 
konnen, daB er die in Sehlings groBem Sammelwerke „Die eyange- 
lischen Kirchenordnungen des XVI. Jahrhunderts“, 1. Abteilung, 
2. Halfte, S. 386—394 abgedruckten Miihlhauser Kirchenordnungen 
im Interesse der Sache jenem Werke iiberlassen hat. Auch bietet 
der erste Band der von GeB herausgegebenen „Akten und Briefe 
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zur Kirchenpohtik Herzog Georgs von Sachsen“, trotzdem er zu
nachst nur bis 1524 geht, eine Reihe fur die Muhlhauser Reforma- 
tionsgeschichte wichtiger Mitteilungen, die Nebelsieck, der das Werk 
nicht mehr benutzen konnte, allerdings wohl meistens im Original 
vorgelegen haben.

Muhlhausen (Thiir.} Professor Dr. Jordan.

IV.
Einicke, G.: Zwanzig Jahre Schwarzburgisehe Reformationsge- 

schichte 1521—1541. ErsterTeil: 1521—1531. Mit einer Kartę. 
Nordhausen, C. Haacke, 1904. X, 423 SS.

Noch sind wir weit entfernt von einer wirklich genauen Kennt- 
nis der deutschen Reformationsgeschichte. Wie waren die religiosen 
und sittlichen Zustande vor der Reformation ? Wie vollzog sich der 
Ubergang zum neuen Kirchentum? Ging die reformatorische Be- 
wegung mehr von oben oder unten aus? Wie lange hielten sich 
Restederaltenlnstitutionen? Welches war das Schicksal derKirchen- 
giiter? Alle diese Eragen konnen nur durch territorialgeschicht- 
liche Forschungen gelóst werden. Einen sehr wesentlichen Beitrag 
zu ihrer Lósung zunachst fur die Zeit bis 1531 liefert Einicke. Ein 
riesiges und auBerordentlich mannigfaltiges Materiał hat er zu- 
sammengetragen, Chroniken, Urkunden, Rechnungen, Visitations- 
akten, Universitatsmatrikeln, alles macht er sich nutzbar, und der 
Forscher wird ihm vielleicht dafiir Dank wissen konnen, daB er dies 
Materiał nur gruppiert, nicht eigentlich verarbeitet hat. Der Les- 
barkeit seines Werkes hat er allerdings dadurch sehr geschadet, ihr 
ware mit einer abgerundeten Darstellung auf etwa dem vierten Teil 
des Raumes mehr gedient gewesen.

Halten wir uns aber an den reichen Inhalt des Buches, so kann 
man sich nun hier sehr griindlich uber die politischen, wirtschaftlichen 
und religiosen Zustande in einigen kleinen thiiringischen Territorien 
vor der Reformation unterrichten, man kann dann die ersten Anfange 
der reformatorischen Bewegung in diesen Gebieten verfolgen, bei der 
abweisenden Haltung der gerade regierenden Grafen sind sie allerdings 
zunachst wenig aussichtsreich. Man erhalt ferner wertvolle Beitrage 
zur Vorgeschichte und zur Geschichte des Bauernkrieges. Dabei zeigt 
sich, daB es trotz der eingehenden Forschungen Einickes nicht mog- 
lich ist, ganz bestimmte Angaben uber den auf den Bauern lastenden 
Druck zu machen. Auch — um noch ein anderes der Haupt- 
probleme der Geschichte des Bauernkrieges zu beriihren — von der 
Yerbindung des Bauemaufstandes in unseren Gegenden mit dem in 
anderen Teilen Deutschlands finden sich nur geringe Spuren, d. h. 
nur mit den Vorgangen in den benachbarten sachsischen und henne- 
bergischen Gebieten ist ein Zusammenhang nachweisbar. Wie weit 
sich aus den „Artikeln1* der schwarzburgischen Bauern auf weitere 
Beziehungen schlieBen laBt, bediirfte erst noch einer genaueren Unter- 
suchung auf Grund des Einickeschen Materials. Nur wenig bietet 
der Uberblick uber die weitere Ausbreitung der reformatorischen 
Bewegung bis 1531, die friiheren Hemmnisse bestehen eben noch fort, 
die wirkliche Reformation erfolgt erst im nachsten Jahrzehnt. Móge 
es dem Verfasser beschieden sein, uns bald die Resultate seiner um- 
fassenden Studien auch uber diese Zeit vorzulegen! G. Mentz.
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V.
Sponsel, J. Ł.: Fiirsten-Bildnisse aus dem Hause Wettin. Herausg. 

vom Kgl. Sachsischen Altertumsverein. Mit 100 Tafeln in Licht- 
druck und 74 Abbildungen im Texte. Dresden, Verl. u. Druck v. 
W. Baensch, 1906. X, 95 SS. fol., 100 Tafeln. In Leinwand- 
mappe 35 M., in eleg. Liebhaber-Ledermappe 50 M.

Ein kostbares Weihnachtsgesclienk hat dieses Jahr der Kgl. 
Sachsische Altertumsrerein in Dresden seinen Mitgliedern mit oben 
genanntem Werke gemacht. Auf 100 yorziiglich ausgefiihrten Licht- 
drucktafeln und in 74 in Kupferautotypie gegebenen Textbildern 
werden nicht weniger ais 216 Bildnisse von Vertretern des Geschlechts 
Wettin geboten. Die Anregung zur Herausgabe dieses Kunstwerkes 
ging von einem Gelehrten aus, der sich um die Erforschung der 
sachsischen Geschichte durch exakte Editionen und gediegene Unter- 
suchungen grofie Verdienste erworben hat, von dem Oberregierungs- 
rat Dr. H. Ermisch, dem Herausgeber des Neuen Archivs fur 
Sachsische Geschichte und Altertumskunde. Ihm yerdanken wir 
auch einen iiber Ziele und Wert der Publikation orientierenden 
Artikel in der wissenschaftlichen Beilage der Leipziger Zeitung 1906, 
No. 4, der freilich, wenigstens in seinem ersten Teile, eigentlich in 
das Vorwort zum Texte gehórt hatte. Mit der Herausgabe wurde 
der Direktor des Kgl. Kupferstichkabinetts in Dresden, Prof. Dr. 
Sponsel, betraut.

Die Aufgabe war schwieriger, ais es auf den ersten Blick 
scheinen mbchte; galt es doch, ein weit zerstreutes Bildnismaterial 
zu sammeln und, was wichtiger war, kritisch zu sichten. Sollte das 
Werk einen wirklich historischen Wert haben, so durften natiirlich 
nur originale Bildnisse aufgenommen werden, also solche, die ent- 
weder zu Lebzeiten der dargestellten Personen oder nach zeit- 
genóssischen Kunstwerken spater hergestellt worden sind. Fur die 
altesten in dem Werke enthaltenen Abbildungen, von denen die 
meisten nach spateren Kopien verlorener mittelalterlicher Originale 
yon Grabstatuen, Grabplatten und Grabfiguren angefertigt worden 
sind, wird allerdings die Authentizitat, wie der Herausgeber auch 
mit Recht hervorhebt, immer fragwiirdig bleiben. Fur die neuere 
Zeit muBte aus der Fiille der erhaltenen Bildwerke eine Ąuswahl 
getroffen werden. Dabei wurden vorwiegend lebensgroBe Ólbilder, 
die in erstaunlicher Menge yorhanden sind, zu Grunde gelegt und 
nur beim Fehlen dieser Miniaturkopien oder Kupferstiche und Litho- 
graphien zum Ersatz gewahlt. Bei der auBeren Umgrenzung des 
Werkes mufite leider davon Abstand genommen werden, fur die Zeit 
von der Mitte des 16. Jahrhunderts ab die Vertreter des Gesamt- 
hauses bis zur Gegenwart im Bilde yorzufiihren. Nur bis zum Uber- 
gange der Kurwiirde yon der alteren auf die jiingere Linie, also bis 
zur Zeit Johann Friedricha des GroBmiitigen, wurden die Emestiner 
berucksichtigt.

Die deskriptive Darstellung der Bildwerke beschrankt sich in 
katalogartiger Form auf das Notwendigste und ist sehr prazis ge- 
halten. Freilich sind dabei mancherlei Harten im Ausdruck unter- 
gelaufen. So schreibt Sponsel S. 2: „Berechtlich ist die Be- 
merkung — auf der Inschrifttafel Conrads11, Friedrich den Freidigen 
nennt er S. 6 „Markgrafen yon Meifien und Thiiringen“ u. a. m. 
Der Herausgeber bemuht sich, aufier einer summarischen Beschreibung
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der Gestalten und des Beiwerkes und auBer einem Bericht iiber 
Kleidung, Haare, Farbę der Augen, Gesichtsausdruck u. s. w. kurze 
Hinweise auf die Literatur zu dem Bildnis, auf den Meister, soweit 
dies móglich ist, auf die Zusammenhange des Kunstwerkes mit 
anderen Werken u. s. f. zu geben. Fur genealogische Fragen be- 
§niigt er sich mit kurzeń Yerweisen auf O. Posse, Die Wettiner, 

-enealogie des Gesamthauses Wettin Ernestinischer und Albertini- 
scher Linie (Leipzig und Berlin 1897). Auf eigene genealogische 
Forschungen hat er verzichtet, ebenso auf einigermaBen erschbpfende 
Angaben iiber Yerwertung der Bildnisse in der darstellenden Literatur. 
Es hatte iiberhaupt das Werk an Wert nur gewinnen kbnnen, wenn 
die Literatur zur sachsischen Geschichte eingehender beriicksichtigt 
und die Hilfe der gediegenen Kenner der sachsischen Geschichte, 
die in Dresden leben, in Anspruch genommen worden ware. Der 
Herausgeber ware dadurch sicherlich zur Kenntnis manch.es Bildes 
von Gliedern der altesten Generationen des Geschlechtes gelangt, die 
man ungern in diesem Werke yermiBt. War doeh auch, wie Ermisch 
besonders betont, fur die alteren Wettiner bis zur Trennung der 
beiden Hauptlinien (1485) nach Yollstandigkeit des Materials ge- 
strebt worden. Es muB auffallen, daB die auf Siegeln, Miinzen, 
Wappen, Medaillen iiberlieferten Bildnisse keine Beriicksichtigung 
gefunden haben. Gibt man auch zu, daB derartige Bilder meist 
mdividualisierende Ziige vermissen lassen, so ist doch beim Mangel 
an Portrats fur die friihesten Zeiten des Geschlechts auf derartige 
Darstellungen der Werke der Kleinplastik in Metali und Wachs 
nicht zu verzichten. Bei Aufnahme und geniigender VergróBerung 
gewisser, z. B. in Posses Siegelwerk und in vielen Miinzwerken ver- 
bffentlichter Bildnisse wurde manche Liieke ausgefiillt worden sein. 
Ich kann auch meine Verwunderung dariiber nicht unterdriickem 
daB ein so prachtiges Bild, wie es die Pariser Liederhandschrift fiir 
einen der bedeutendsten Yertreter des Geschlechts Wettin, den 
Markgrafen Heinrich den Erlauchten, uns erhalten hat, weder Auf
nahme noch Erwahnung gefunden hat. Die Schilderung des Bildes 
bei Fr. H. v. d. Hagen, Minnesinger V, S. 145—154 und die Ab- 
bildung in Hagens Bildersaal altdeutscher Dichter (Berlin 1856) 
Tafel VII muBten meines Erachtens in Sponsels schónem Werke unbe- 
dingt Yerwertung finden. Man ist wohl auch zu der Frage berechtigt 
warum Bilder der legitimierten Sbhne Augusts des Starken, wie des 
bekannten Moritz von Sachsen, unberiicksichtigt geblieben sind. 
Ferner vermiBt man Yerzeichnisse, die die inyentarisierten Bild- 
werke nach besonderen Gruppen zusammenstellen und somit die 
Forschung erleichtem, also Yerzeichnisse der Olgemalde, der Skulp- 
turen, der Grabstatuen, der Grabplatten in alphabetischer Folgę der 
Namen der dargestellten Personen, ferner der nachweisbaren Meister, 
der Provenienz u. s. f. So wird man Erganzungen zu dem Werke, 
die Sponsel selbst fiir erwiinscht halt, im Interesse der Forschung er- 
warten diirfen. Móchte dann auch die Geschlechtsfolge der Ernestiner 
nach Johann Friedrich dem GroBmiitigen beriicksichtigt werden, 
damit das Ganze eine bildliche Erganzung zu Posses Genealogio 
des Gesamthauses werde! Der Kgl. Sachsische Altertumsyerein 
wiirde sich durch Erfiillung dieser Wiinsche den Dank aller fiir 
sachsische Geschichte Interessierter erwerben.

Auch so ist der Wert dieses Quellenwerkes fiir rerschiedene 
Zweige der Kunstgeschichte nicht gering anzuschlagen. Es wird 
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Anregung zu neuen Untersuchungen geben. Auf manchen Meister, 
der bisher wenig oder iiberhaupt nicht bekarmt war, wird die Auf- 
merksamkeit der Kunsthistoriker gelenkt und die sachsische Kunst- 
geschichte allgemein bereichert werden. DaB auch die Kultur- 
geschichte und besonders die Genealogie ais Hilfswissenschaft der 
Geschichte nicht leer ausgehen, erhellt schon aus dem Gesagten. 
Es geniigt, dafiir auf Ermischs erwahnte Ausfiihrungen und auf 
die Besprechung des Werkes durch E. Devrient in dem Neuen Archiv 
fur Sachsische Geschichte und Altertumskunde XXVII S. 152 ff. 
zu verweisen, wobei jedoch nicht verschwiegen werden darf, daB den 
weitgehenden Folgerungen, die O. Lorenz in seinem bekannten Lehr- 
buche der gesamten wissenschaftlichen Genealogie gezogen hat und 
auf die die genannten Rezensenten Bezug nehmen, viele Forscher 
skeptisch gegen iiberstehen. O. Dobenecker.

VI.
Ubersicht1) 

uber die ueuerdings ersehienene Literatur zur thiiringischen 
Geschichte und Altertumskunde.

1) S. die Ubersicht zur sachsischen Geschichte und Altertums
kunde von V. Hantzsch im N. A. fur sachs. Gesch. u. A. XXVI. 
S. 370-385 und XXVII. S. 180—194.

Von O. Dobenecker.
A., G.: Von der Stadt Gotha u. dem ResidenzschloB Frieden- 

stein. Denkwiirdigk. aus d. 7-jahr. Kriege. Gothaer Tagebl. (1905). 
No. 77, 78, 84 u. 89.

A., K.: Goethes Unterhaltungen mit Friedrich Soret. Weimarische 
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gr. 8°. (A. u. d. T.: Thuringische Geschichtsąuellen. N. F. Bd. 4, 
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Nachrichten.
Vom Herausgeber.

Die Historische Kommission fiir Hessen und Wal- 
deck hielt am 19. Mai 1906 unter Yorsitz des Geh. Reg.-Rats Prof. 
Dr. Freih. von der Ropp in Marburg die neunte Jahresversamm- 
lung ab. Die Kommission hat im Jahre 1904 veroffentlicht: das 
Urkundenbuch der Stadt Friedberg, herausg. von G. Freih. 
v. d. R o p p, Bd. 1 bearbeitet von Dr. M. F o 11 z, Marburg, Elwertsche 
Yerlagsbuchh., und Die Bildnisse Philipp des GroBmiitigen, 
Festschr. zur Feier seines 400. Geburtstages (13. Nov. 1904), be
arbeitet von Alh. v. Drach und G. Kónnecke, Marburg, Elwert
sche Yerlagsbuchh.; im Jahre 1905 in Gemeinschaft mit der Hi
storischen Kommission fiir die Provinz Sachsen und das Herzogtum 
Anhalt „Der Bracteatenfund von Seega“, bearb. von H. 
Buchenau. Marburg, Elwertsche Yerlagsbuchh., 1905.

Uber die sonstigen wissenschaftlichen Untemehmungen wurde 
berichtet, daB Prof. Tangl wegen Uberbiirdung mit anderen Auf- 
gaben die Herausgabe des zum guten Teil druckfertigen 1. Bandes 
des Fuldaer Urkundenbuches aufgegeben hat und fiir ihn 
Dr. E. Stengel in die Arbeit eingetreten ist. Prof. Glagau 
hat die Arbeit an dem 2. Band der hessischen Landtagsakten 
unterbrechen mussen. DieChroniken von Gersten berg (bearb. 
von Prof. Diemar) werden im Laufe des nachsten Jahres im Druck 
fertiggestellt werden. Die Kliippelsche Chronik (bearb. von 
Dr. Jur ges) ist noch nicht abgeschlossen worden. Yon den 
Landgrafenregesten (bearb. von Dr. Grotefend) wird der 
Druck einer 1. Lieferung (von dem Jahre 1247 ab) fiir das nachste 
Jahr in Aussicht genommen. Fiir das Urkundenbuch der 
Wetterauer Reichsstadte sind die Bestande . des Wetzlarer 
Stadtarchivs von Dr. Wiese bearbeitet worden. Uber die Fort- 
setzung des Friedberger Urkundenbuches sind die Yerhand- 
lungen noch nicht abgeschlossen. Dr. Buchenau ist mit Vor- 
arbeiten fiir das hessische Miinzwerk beschaftigt. Quellen 
zur Geschichte des geistigen und kirchlichen Lebens 
in Hessen und Waldeck werden von Prof. Kohler gesammelt; 
Dr. Huyskens hat seine Arbeit anden Quellen zur Geschichte 
der Landschaft an der Werra fortgesetzt und Oberl. Becker 
die Bearbeitung von Sturios Jahrbiichern der Grafschaft 
Hanau von 1600 —1620 iibernommen. Ais neue Aufgaben 
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kommen hinzu die hessische Behordenorganisation (bearb. 
von Dr. Gundlach) und Beitrage zur Vo rgeschichte der 
Reformation in Hessen (von Dr. Dersch). Von den Grund- 
karten sind die Sektionen Uslar-Gleichen und Melsungen- 
He r s f e 1 d im Auftrage des Vereins fiir hessische Gesch. und Landesk. 
fertiggestellt, Eschwege-Eisenach nahezu vollendet worden.

Am 3. und 4. Juni 1905 tagte in Aschersleben dieHistorische 
Kommission fiir die Provinz Sachsen und das Herzog- 
tum Anhalt unter dem Vorsitz des Geh. Reg.-Rats Prof. Dr. 
Lindner. Ediert wurde im Berichtsjahre der 2. Halbband des 
1. TeilsdesUrkundenbuchs desKlosters Pf orte (1301-—1350), 
bearb. von Dr. Bohme, im Druck befand sich und ist inzwischen 
erschienen der 4. Bd. des Urkundenbuchs der Stadt Goslar, 
bearb. von Bodę, gefórdert wurden das Urkundenbuch des 
Klosters ULFrauen in Halberstadt, das Urkundenbuch 
der Stadt Halle, der Erfurter Varietatum variloquus, 
dieQuedlinburger Paurgedinge, das Eichsfeldische Ur
kundenbuch, der 1. Bd. der Kirchenvisitationsprotokolle 
des Kurkreises von 1528—1592, der sich unter der Presse befindet, 
und das Neuhaldenslebener Urkundenbuch. Beschlossen 
wurdedieHerausgabedesUrkundenbuchs derStadtAschers- 
leben und die Fortsetzung des Druckes der Matrikel der 
Universitat Erfurt von 1635—1816. — Von den Bau- und 
Kunstdenkmalern der Prov. Sachsen ist das Heft „Naum- 
burg-Land“ (bearb. von Dr. Bergner) unter der Presse, in 
Arbeit sind dieHefte: Kreis Querfurt, Kreis Quedlinburg, 
Kreis Wernigerode in 2. Aufl., Kreis Stendal und Hei- 
ligenstadt. Von den Grundkarten gelangt demnachst zur 
Ausgabe: Zeitz-Gera.

Die Kgl. Sachsische Kommission fiir Geschichte 
hielt am 9. Dez. 1905 die 10. Jahresversammlung in Leipzig. ab. 
Erschienen ist im Berichtsjahre: Bd. 1 der Akten und Briefe 
Herzog Georgs, herausg. von F. GeB. Demnachst sollen ver- 
bffentlicht werden: die Malereien in den Handschriften 
des Konigreichs Sachsen (von Bruck), die altesten Karten 
der sachsisch-thiiringischen Lander (yon Hantzsch), der 
Briefwechsel der Kurfiirstin Maria Antonia mit der 
Kaiserin Maria Theresia (von W. Lippert) und ein Heft des 
yonFlechsigbearbeitetenWerkesiiberdie sachsischeBildnerei 
und Malerei des 15. u. 16. Jahrhunderts. In Aussicht ge- 
stellt wurde fiir 1906 die Einlieferung des Manuskripts von F. G e B 
(Akten und Briefe zur Kirchenpolitik des Herzogs 
Georg, Bd. 2), von Merx (Akten zur Gesch. des Bauern- 
krieges in Mitteldeutschland, Bd. 1), von Haake (Briefe 
K. Augusta des Starken), von Wutke und Ermisch (In- 
struktion eines Vorwerksverwalters des Kurf. August 
1570), fiir 1907 yon W. Gorlitz (Sachsische Standeakten 
1485 — 1539). Die Verbffentlichung einer Geschichte des 
sachsischen Staatsschuldenwesens (von Dabritz) ist in 
Aussicht genommen worden, desgleichen die Herstellung einer Ar- 
beitskarte fiir die sachsisch-thiiringischen Lander im MaBstabe von 
1:500000.
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Die Thiiringische Uistorische Kommission hielt am 
9. Juli 1905 in Stadtilm in Verbindung mit der Hauptversammlung 
des Vereins fiir Thiiringische Geschichte und Altertumskunde unter 
Vorsitz von Prof. Dr. Dobenecker eineTagungab. Von den wissen- 
schaftlichen Unternehmungen der Kommission ist die Ausgabe. der 
Stadtrechte von Eisenach u. Gotha, bearb. von Staatsminister 
a. D. Strenge in Verbindung mit Dr. E. Devrient, so weit ge- 
diehen, daB der Druck begonnen und die Urkunden und Akten zum 
Stadtrecht von Eisenach inzwischen ausgedruckt werden konnten. 
Prof. E. Koch hat die Vorarbeiten fiir die Edition des PoBnecker 
Stadtrechts abschlieBen konnen. Prof. Mentz hat den 2. Teil 
seiner Geschichte Johann Friedrich des Grofimiitigen weit 
gefbrdert, Dr. Freih. v. Egloffstein behandelt zunachst die Tatig- 
keit „Karl Augusts auf dem Wiener KongreB" und weiter 
„Karl August und der Bundestag", Dr. St. Stoy arbeitet 
an einer Geschichte der Universitat Jena. Beschlossen 
wurde auf Antrag des Prof. Virck, die Ausgabe der politischen 
Korrespondenz Friedrichs des Weisen, in dereń Mittel- 
punkt die Korrespondenz des Kurfiirsten mit Kaiser und Reich 
stehen soli, unter die Arbeiten zur neueren Geschichte Thiiringens 
aufzunehmen und sich wegen der Kosten mit der Kgl. Sachs. Kom
mission fiir Geschichte in Verbindung zu setzen. SchlieBlich wurde 
noch iiber die Tatigkeit der Thiiringischen Gruppe der Ge- 
sellschaft fiir deutsche Erziehungs- und Schulge
schichte, iiber Verhandlungen zwecks Ausgabe der Matrikel 
der Universitat Jena, iiber Inventarisation der Bestande 
kleinerer Archi ve und iiber die Organisation der Kommission 
berichtet. Inzwischen ist eine neue Serie unter dem Titel „Beitrage 
zur thiiringischen Kunstgeschichte11 begonnen worden. Der 1. Band, 
Die Cisterzienserkirchen Thiiringens, bearb. von Dr. Holt- 
meyer, befindet sich im Druck.

Die Kommission hat vor kurzem an ihre Pfleger Frage- 
bogen versandt, um die Verbreitung der einzelnen Formen des 
Bauernhauses, unter Mitwirkung móglichst zahlreicher Kenner 
unserer Dbrfer, feststellen zu lassen.

In der unter dem Vorsitz des Prof. Dr. Rosenthal am 
9. Juli 1905 abgehaltenen Hauptversammlung des Vereins fiir 
Thiiringische Geschichte und Altertumskunde wurde 
der 5. Halbband der Regesta dipl. Thuringiae (bearb. von 
O. Dobenecker), der 2. Band des Jenaer Urkundenbuchs 
(bearb. unter Benutzung des literarischen Nachlasses Dr. Martins 
von Dr. E. Devrient) und die letzten Bandę der Zeitschrift 
vorgelegt, sowie auf den inzwischen erschienenen 2. Teil des Ur
kundenbuchs des Klosters Paulinzelle (bearb. von Prof. 
Dr. Anemiiller) hingewiesen.

Der YerwaltungsausschuB des Provinzialmuseums der 
Prov. Sachsen hat in seiner Sitzung am 2. Juni 1905 bekannt 
gegeben, daB die Abhandlung von Dr. Zschiesche, Die vorge- 
geschichtlichen Burgen und Walie auf der Schmiicke, 
Hohen Schrecke und Finne, zum Druck fertig vorliegt, eine 
Veróffentlichung des Leubinger Fundes nach den Auf- 
zeichnungen Klopfleischs von Dr. Gbtze vorbereitet wird, und daB 
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der Provinziallandtag fiir einen Neubau des Museums durch. eine 
Denkschrift geneigt gemacht werden soli.

Um fiir das „Museum fiir Geschichte der Stadt Jena“ 
aufier den Beitragen der Stadt weitere Mittel zu gewinnen, hat das 
Museum „Museumsfreunde" zu regelmafiigen Beitragen gewonnen. 
Zur Belebung des Interesses fiir das Museum sollen im Jahre mehrere 
Museumsabende abgehalten werden.

Am 28. August 1904 wurde in Erfurt ein „Verein zum 
Schutz der Naturdenkmaler Thiiringens" gegriindet, der 
an Stelle des Komitees zum Schutze der Thiirmger Flora getreten 
ist und Hand in Hand mit dem am 30. Marz 1904 in Dresden ge- 
griindeten Bund Heimatschutz darauf hinwirken will, daB die 
Naturdenkmaler in Thuringen geschont und. das Landschaftsbild in 
seiner Eigenart móglichst erhalten werde. Beitrittserkliirungen sind 
an den Vorsitzenden Prof. B. Hergt in Weimar zu richten.

Nach Wiehe wurde fiir den 3. Marz d. J. zur Griindung eines 
Rankevereins eingeladen, der die Erhaltung des Rankehauses 
und die Errichtung eines Rankemuseums sich zur Aufgabe stellen 
soli. Die Mitgliedschaft soli durch einen Jahresbeitrag von mindestens 
3 M. oder durch einen einmaligen Beitrag von mindestens 20 M. 
erworben werden. Es wird geplant, iiber den Stand des Museums 
jahrlich einen Ber ich t herauszugeben, dem kleine auf Rankę be- 
ziigliche Abhandlungen beigefiigt werden sollen. Beitrittserkliirungen 
nimmt Biirgermeister Kammradt in Wiehe entgegen. Ais korporative 
Mitglieder konnen auch wissenschaftliche Vereine etc. beitreten.

Am 26. und 27. April 1905 hielt in Miinster und Haltern der 
Nordwestdeutsche Verband fiir Altertumsforschung 
seine 1. Tagung ab. Der Verband will zum Zweck der Fórderung 
und Zusammenfassung der Forschungen iiber die alteste Kultur und 
Geschichte Nordwest-Deutschlands, wie es sich in den Romerkriegen 
sowie bei der sachsischen und friinkischen Eroberung ais einheit- 
liches Gebiet darstellt, wissenschaftliche Vereine und sonstige In- 
stitute zu gemeinsamer Arbeit vereinigen.

Die Zentraldirektion der Monumenta Germaniae histo- 
rica hat in ihrer 31. ordentlichen Plenarversammlung unter anderem 
den Druck der Monumenta Reinhardsbrunnensia in der 
Ausgabe der „Scriptores rerum Germanicarum in usum scholarum" in 
Aussicht genommen. In absehbarer Zeit werden wir also neben 
den Monumenta Erphesfurtensia die Reinhardsbrunner Chronik in 
handlicher und billiger Ausgabe heniitzen konnen. Diese soli die 
wertvollen Teile der in Mon. Germ. hist. SS. XXX, 1 von O. Holder- 
Egger edierten Cronica Reinhardsbrunnensis und die Schrift 
„De ortu principum Thuringiae (Historia brevis principum 
Thuringiae) enthalten. Dr. Gebhardt hat die Arbeiten fiir die 
Herausgabe der „Thiiringischen Quellen“ in deutscher Sprache, 
und zwar zunachst die Bearbeitung des Gedichtes von der Kreuz- 
fahrt des Landgrafen Ludwig III. begonnen.

Ein fiir Mitteldeutschland wichtiger Miinzfund wurde 1902 
in dem schwarzburgischen Dorfe Se eg a bei Frankenhausen a. K. 
gemacht. Gegen 650 Abarten von Brakteaten aus den Jahren 1180 
bis 1215 und einige doppelseitige Denare friinkischen Schlages 
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wurden gefunden. Die Kenntnis des Miinzwesens der Stauferzeit 
wird besonders fiir Thuringen, Hessen, die Harzlande und die Wet- 
tinischen Besitzungen durch diesen Fund bereichert. Die Histori- 
schen Kommissionen fiir Hessen und Waldeck und fiir die Provinz 
Sachsen und das Herzogtum Anhalt haben die von dem Heraus- 
geber der Blatter fiir Miinzfreunde, Dr. H. Buchenau, bearbeitete 
Untersuchung im Verlage der N. G. Elwertschen Yerlagsbuchhand- 
lung gemeinsam veroffentlicht. Dem Drucke sind 27 Lichtdruck- 
tafeln und Abbildungen im Teste beigegeben worden. Die behandelten 
Hohhniinzen gehbren zu den Reichsmiinzen in Nordhausen, Muhl- 
hausen, Altenburg, Goslar und vielleicht auch zu denen in Wetzlar, 
Saalfeld und Liibeck. Hierzu kommen Geprage, und zwar meist Reiter- 
brakteaten der Landgrafen von Thiiringen und Herren von Hessen, der 
Grafen von Gleichen, Schwarzburg, Orlamiinde, Kirchberg, Beich
lingen, Mansfeld, der Markgrafen von MeiBen, der Grafen von Wettin 
und Groitzsch, Ratzeburg, Blankenburg und Lauterberg, der Herren 
von Lobdeburg, ferner der Stifter Mainz, Magdeburg, Merseburg, 
Naumburg, Halberstadt und MeiBen, der Kloster Fulda, Hersfeld, 
Nienburg, Saalfeld, Gerode, Helmstedt, Pegau, Eschwege und Qued- 
linburg. — Die Yeróffentlichung ist eine sehr willkommene Er- 
giinzung zu den bekannten numismatischen Werken von Poserns und 
Leitzmanns und dient auch der Bereicherung der mittelalterlichen 
Kostiim-. Waffen- und Wappenkunde, der Kenntnis der mittelalter
lichen Kleinplastik in Metali, kurz der Kulturgeschichte im Zeitalter 
des Minnesangs.

Die Ausgrabung in den Ruinen des Klosters Cronsch
witz hat bemerkenswerte Resultate ergeben, uber die Dr. B. S c h m i d t 
in dieser Zeitschrift Bd. XXIV, S. 347—400 eingehenden Bericht. 
erstattet hat.

Preisaufgaben. Die Kgl. Akademie gemeinniitziger 
Wissenschaften zu Erfurt stellt ais Preisaufgabe das Thema 
„Der sachsische Bruderkrieg (1446—1451)“ und fordert 
eine auf archivalischer Forschung beruhende Darstellung der Ur- 
sachen und des Verlaufes des Krieges, bei der die politischen, mili- 
tarischen und rechtlichen Zustande des Reiches zu beriicksichtigen 
und auf die Schadigung der kulturellen Entwickelung der von dem 
Kriege heimgesuchten Landschaften besonders hinzuweisen ist. Ais 
Honorar fiir die beste der einlaufenden Abhandlungen werden 500 M. 
ausgesetzt, das Eigentumsrecht an der Arbeit geht dafiir an die 
Akademie uber. Bewerber haben ihr Manuskript bis zum 1. April 
1907 an das Senatsmitglied Herrn Oberlehrer und Bibliothekar Dr. 
E. Stange in Erfurt unter Beobachtung der iiblichen Formalitaten 
einzusenden.

Der Verein „Roland" zu Dresden setzt einen Preis von 300 M. 
aus fiir die beste Untersuchung iiber „Quellen und Hilfsmittel 
der Familiengeschichte". Einsendungen sind bis zum 1. April 
1907 an den Vorsitzenden des „Roland", Prof. Dr. Unbescheid in 
Dresden, Liittichaustrafie 11, zu richten. Das Eigentumsrecht an 
der mit dem Preis gekrónten Arbeit geht in den Besitz des genannten 
Yereins iiber.

Bit te. Diejenigen unserer geehrten Mitglieder, denen iiber 
das Auftreten (in friiherer Zeit oder auch jetzt noch) einer Advents- 
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resp. Weihnachtsfigur nach Art des Knecht Ruprecht 
unter der Bezeichnung„d er Bernburger heiPge (heele) Christ" 
etwas bekannt ist, oder welche in Redewendungen, Kinderreimen, 
Spielen und anderen Aufierungen des Volkslebens noch Spuren des 
„Bernburger heil’gen Christ" zu erblicken vermeinen, werden ge- 
beten Herrn Dr. G. Siebert in Bernburg (Solyayhall) dar- 
iiber Mitteilung zu machen.

Interessenten erhalten von dem Genannten auf direktes Ersuchen 
unentgeltlich dessen Broschiire: „Das Tanzwunder zu Kolbigk und 
der Bernburger heiPge Christ."

Todesfalle. Am 8. Dezember 1905 starb in seinem 87. Jahre 
der Leipziger Historiker Prof. Dr. Woldemar Bernhard W enck, 
der aufier bedeutsamen Werken zur Geschichte der Karolinger- 
periode und zur Geschichte Deutschlands im 18. Jahr- 
hundert (Deutschland vor 100 Jahren, 2 Bde., Leipzig 1887 u. 1890) 
auf Grund archivalischer Forschungen in den Hauptarchiven der 
Wettiner wichtige Aufsatze zur sachsischen Geschichte in der 
Historischen Zeitschrift, im Archiv fiir die Sachsische Geschichte und 
in den Forschungen zur deutschen Geschichte veroffentlicht hat, so 
„Die Wittenberger Kapitulation von 1547, Albertiner und Ernestiner 
nach der Wittenberger Kapitulation, Kurfiirst Moritz und die Erne
stiner in den Jahren 1551 und 1552, Kurfiirst Moritz und Herzog 
August, Des Kurfursten August Verwickelungen mit den Ernestinern 
und dem Markgrafen Albrecht von Brandenburg-Kulmbach beim 
Antritt der Regierung". Auch hat er viele Jahre hindurch neben 
anderen Vorlesungen solche iiber „Sachsische Geschichte" an der 
Uniyersitat Leipzig gehalten.

Am 4. April dieses Jahres verschied in Magdeburg der Archiv- 
direktor Dr. Eduard Ausfeld. Ais Thiiringer Kind wandte er 
seine wissenschaftliche Tatigkeit yorwiegend der Geschichte seines 
engeren Heimatlandes zu. Seine erste Arbeit, die ais Marburger 
Dissertation 1879 erschien, handelte von „Lambert von Hersfeld 
und dem Zehntstreit zwischen Mainz, Hersfeld und Thiiringen“. 
Ferner yeróffentlichte er eine Arbeit iiber die politischen Beziehungen 
des Henneberger Grafenhauses zu deutschen Kaisern und die Hof- 
und Haushaltung der letzten Grafen von Henneberg.

In Leipzig starb am 16. Mai Dr. H. Obst, der Schópfer und 
Direktor des Leipziger Yólkermuseums.

Frommannsche Buchdruckerei (Hermann Pohle) In Jena. — 3015



I.
Eine Episode aus der Politik des Herzogs Johann 

Casimir von Coburg.

Von

Dr. Heinrich Glaser in Coburg.

Die ungeheueren wirtschaftlichen und politischen Scha- 
digungen, die der 30jahrige Krieg unserem Vaterlande zu- 
gefiigt hat, erklaren die Haufigkeit der Untersuchung nach 
seinem Ursprung. Daran, daB man zu ubereinstimmenden 
Resultaten nicht gelangt ist, ist nicht bloB die Vielseitigkeit 
der Fragen und Interessen schuld, dereń Widerstreit den 
Krieg bedingt hat, sondern besonders der konfessionelle 
Gegensatz, der nicht selten die historische Objektivitat 
beeintrachtigte.

Wenn ich auf Grund von unyerbffentlichten Akten und 
Korrespondenzen des Coburger Staatsarchivs zur Losung 
dieser Frage einen bescheidenen Beitrag zu leisten versuche, 
so bestimmt mich in erster Linie dazu der Umstand, daB 
damit zugleich die politische Tatigkeit des Fiirsten in den 
Vordergrund geriickt wird, an den in diesem Jahre das 
BOOjahrige Stiftungsfest des Gymnasium Casimirianum zu 
Coburg so lebhaft erinnert.

Und zahlreiche Korrespondenzen beweisen, daB Herzog 
Johann Casimir, der Enkel Johann Friedrichs des GroB- 
mtitigen und der Sohn des ungliicklichen Johann Friedrich 
des Mittleren, nicht nur wegen seiner Bestrebungen auf 
dem Gebiete des Schulwesens und der Kirche, nicht bloB 
wegen seiner kiinstlerischen Interessen und dereń Betatigung 
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2 Eine Episode aus der Politik

bei vielen seiner Zeitgenossen reichen Beifall gefunden, 
sondern dafi er auch wegen seiner politischen Gesinnung 
und seines politischen Handelns von vielen Fiirsten und 
Staatsmannern weit mehr geachtet worden ist ais von den 
Historikern spaterer Tage, die nur diirftige Mitteilungen 
uber seine politische Tatigkeit bieten 1).

1) Vergl. meine Abhandlung uber die Politik des Herzogs 
Johann Casimir in Bd. XVII, Heft 3 der Zeitschrift.

2) Janssen, Geschichte des deutschen Volkes, V, 223.

Aber besonderer Wertschatzung erfreute er sich bei 
seinen katholischen und protestantischen Nachbarn, weil 
ihnen nicht blofi seine Briefe von seiner konzilianten religi- 
osen Gesinnung, seinem politischen Scharfblick und seiner 
unermtidlichen Sorge um des Vaterlandes Wohl erzahlten, 
sondern weil sie sich oft bei persbnlichem Yerkehr an der 
liebenswiirdigen Frohnatur des Coburger Herzogs erfreuen 
konnten.

In den Klostern Banz, Bildhausen und Langheim war 
er zur Jagdzeit ein gern gesehener Gast; die bischófliche 
Residenz Bamberg hat ihn oft beherbergt. Sehr geistlich 
ist es freilich bei den Bischófen Ernst von Mengersdorf 
und Johann Philipp von Gebsattel, mit denen Casimir ver- 
kehrte, nicht zugegangen. Auf das Leben am furstbischof- 
lichen Hofe wirft ein Brief des Bischofs Julius von Wiirzburg 
an Herzog Maximilian von Bayern eigenartige Streiflichter. 
„Im Vertrauen zu melden,11 heifit es da, „geht es in Bam
berg ubel zu; denn sowohl der Bischof ais etliche andere 
Geistliche daselbst mit dem Laster der Unzucht sehr be- 
haftet. Beim Klerus ist keine Disziplin. Der Domdechant, 
in welchem eine grofie Hoffnung gewesen, hat sich auch 
mit einer Konkubinę behangt und unlangst offentlich eine 
Kindtaufe gehalten und des Bischofs Bruder zu Gevatter 
gebeten, der auch seine Ratę und Junker dazu geschickt 
hat. Der Tag wurde in Wollust und ubermafiigem Essen 
und Trinken verzehrt . . . .“ 2). Der Bischof Julius, der 
Begriinder des bekannten Juliusspitals in Wurzburg, war 
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einer der ersten vom jesuitischen Geist durchdrungenen 
Kirchenfiirsten, die die Gegenreformation in ihren Landem 
mit Erfolg durchfiihrten. Das hinderte ihn jedoch nicht, 
mit Casimir freundschaftliche Beziehungen zu unterhalten. 
Und da es ihm zu seinem Bedauern unmoglich war, fur 
das Seelenheil des Coburger Herzogs zu sorgen, hat er 
wiederholt fur die Besserung seines korperlichen Befindens 
Schritte getan. Wiederholt hat er seinen Leibarzt nach 
Coburg geschickt, wenn Casimir von febrilischer Mattigkeit 
oder anderen Schmerzen heimgesucht war. DaB sein Nach- 
folger im Jahre 1618 nach Beginn des bóhmischen Auf- 
standes Casimir unaufgefordert mehrere Fuder Pulver fur 
die neuen Geschutze auf der Feste Coburg zur Verfiigung 
stellt, spricht nicht dafiir, dali sich unter ihm das Verhaltnis 
verschlechtert oder daB der Bischof von Wiirzburg geglaubt 
hat, ein Religionskrieg habe seinen Anfang genommen.

Wahrend in der Korrespondenz Herzog Casimirs mit 
den Bischofen von Bamberg und Wiirzburg das politische 
Moment zurticktritt, iiberwiegt es in den Beziehungen zu 
seinen protestantischen Nachbarn, besonders in den ersten 
Jahren des 30jahrigen Krieges, alle anderen Interessen. 
Der politische Gedankenaustausch mit seinem Bruder Johann 
Ernst dem Alteren, Herzog von Eisenach, den branden- 
burgischen Markgrafen von Ansbach und Bayreuth, Joachim 
Ernst und Christian, mit dem Landgrafen Moritz von Hessen 
und seinen ernestinischen und albertinischen Vettern ist 
ein so lebhafter, daB im Zeitraum eines Jahres zahlreiche 
umfangreiche AktenstbBe entstehen.

Von den brandenburgischen Markgrafen stand er be
sonders dem Markgrafen Christian, der in Bayreuth resi- 
dierte, nahe. Dessen geheimer Rat Christoph v. Waldenfels 
auf Lichtenberg war Casimirs vertrauter Freund und Be- 
rater; in politischen Dingen hat der Coburger Herzog keinen 
wichtigen Schritt getan, ohne sein Gutachten einzuholen. 
Fur den intimen Charakter seines Verhaltnisses zu Casimir 
spricht unter anderem die SchluBbemerkung eines Schreibens, 

1*



4 Eine Episode aus der Politik

in dem Waldenfels Casimir zu einem Besuch bei dem 
Markgrafen zu bestimmen sucht. Sie lautet: „lob will aber 
beileibe nicht die Ursache zu einem groBen Gesaufe sein.“ — 
Der genialste von Casimirs protestantischen Nachbarn war 
aber ohne Zweifel der Landgraf Moritz von Hessen-Cassel, 
dessen Lande das Coburg-Eisenacher Gebiet im Westen 
und Nordwesten begrenzten. Mit klarem Blick hat er die 
unhaltbaren Zustande des alten deutschen Reiches und 
seiner Institutionen erkannt. Deshalb war die Vernichtung 
der alten hierarchischen Formen des Reiches sein Ziel, und 
besonders strebte er eine Veranderung der politischen 
Machtverhaltnisse im deutschen Reichstag an. DaB der 
geringe Prozentsatz der katholischen Bevolkerung, der in 
Deutschland am Ende des 16. Jahrhunderts zuruckgeblieben 
war, im Reichstag und in den iibrigen Institutionen durch 
die Majoritat vertreten war, erschien ihm unbillig. Durch 
ZusammenschluB samtlicher evangelisch-lutherischer und 
reformierter Reichsstande und durch ihre Verbindung mit 
Frankreich und den Niederlanden glaubte er die fur solche 
Bestrebungen notwendigen politischen Machtmittel zu ge
winnen. Er selbst freilich besaB auBer seinem politischen 
Talent nur wenige Hilfsmittel. Infolge seiner glanzenden 
Hofhaltung und seiner Neigung zum Spiel hat er sich 
finanziell oft in sehr bedrangten Verhaltnissen befunden. 
Ob er sich in solchen mifilichen Lagen mit der Komposition 
geistlicher Gesange beschaftigte, lasse ich dahingestellt; 
jedenfalls hat er dem Coburger Herzog in jener sturm- 
bewegten Zeit mehrere von ihm komponierte geistliche 
Motetten ubersandt.

Jugendfrische Persbnlichkeiten waren Casimirs sieben 
weimarische Vettern. Der alteste, Johann Ernst, war 18 Jahre 
alt, ais ein tragisches Geschick ihnen die Mutter entriB, 
die, auf der Bmbrucke in Weimar von ihrem RoB in den 
FluB geschleudert, jah ihren Tod gefunden hatte. Schon 
das Wetterleuchten des SOjahrigen Krieges, die bohmische. 
Erhebung, weckte in den Fursten den EntschluB, in den 
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Kampf einzutreten. Da ihre Laude ihnen zu klein erschienen 
fur die Entfaltung ihrer Krafte und Anlagen, wollten sie 
mit dem Schwert in der Faust sich eine Stellung erkampfen, 
und besonders mag sie die Hoffnung beseelt haben, daB es 
ihnen gelingen kbnnte, auf dem Schlachtfelde die alte 
ernestinische Vormachtstellung, welche die Wittenberger 
Kapitulation ihrem Hause geraubt hatte, wiederzuerringen. — 
Neben den Herzogtiimern Coburg-Eisenach und Weimar 
stand bei Beginn des SOjahrigen Krieges das Herzogtum 
Altenburg unter ernestinischer Herrschaft, aber wegen der 
Jugend des regierenden Fiirsten Johann Philipp in jeder 
Beziehung unter der politischen Leitung Kursachsens.

Das Haupt des Hauses Sachsen war damals der alberti- 
nische Kurfurst Johann Georg, eine politisch durchaus unselb- 
standige Natur. Seine vom Wiener Hofe durch Pensionen 
bestochenen Ratę und nicht zum wenigsten sein Hofprediger 
Hoe von Hoenegg, der sich ebenfalls wiederholt in iiber- 
schwenglicher Weise fiir Geschenke bedankt, die der Kaiser 
seinen Kindern ubersandt hat, sorgten dafiir, daB sein 
politisches Denken Inhalt und Richtung bekam1). Diese 
Abhangigkeit von seiner Umgebung begreift man vóllig, 
wenn der franzbsische Gesandte Grammont recht hat, der 
nach Paris berichtete, daB die einzige Tatigkeit Johann 
Georgs darin bestehe, sich jeden Tag iibermaBig zu be- 
trinken, nur an den Tagen, an denen er zum heiligen 
Abendmahl gehe, halte er sich wenigstens morgens niichtern, 
dafur trinke er aber die ganze Nacht, bis er unter den 
Tisch falle 2).

1) Gindely, Geschichte des 30jahrigen Krieges, II, 416 fg.
2) Janssen, VIII, 155.

Mit der Gefahrlichkeit der politischen Lagę nach dem 
Prager Fenstersturz wachst Umfang und Wichtigkeit der 
politischen Korrespondenzen, die Casimir mit seinen Nach- 
barn fiihrte. Diese Korrespondenzen sind deswegen von 
besonderem Interesse, weil in ihnen Yertreter der wichtigsten 
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politischen Parteigruppen, die sich damals in Deutschland 
gebildet hatten, zum Worte kommen.

Die Bischofe von Wiirzburg und Bamberg waren An- 
hanger der katholischen Liga, die fur den Bestand der 
habsburgisch-spanischen Ubermacht in Europa, fur die Bei- 
behaltung der hierarchischen Eormen des alten Reiches 
und fur die Fortdauer der katholischen Majoritat im Reichs- 
tag und in den ubrigen Institutionen eintrat. Sie protestierte 
deshalb mit Entschiedenheit gegen die fortgesetzten Saku- 
larisationen von protestantischer Seite. Die Bischofe von 
Bamberg und Wiirzburg waren nicht jederzeit enthusias- 
mierte Mitglieder und oft saumige Zahber, und die Be- 
ftirchtung, von dem benachbarten Herzog von Coburg oder 
von den Markgrafen von Brandenburg sakularisiert zu 
werden, geniigte nicht immer, sie zu energischer Bundeshilfe 
anzuspornen; oft machte sich das tatkraftige Eingreifen des 
Herzoga Maximilian von Bayern, des Fiihrers der Liga, 
notwendig. — Die brandenburgischen Markgrafen Joachim 
Ernst und Christian, dereń Lande, die bekannten Markgraf- 
schaften Ansbach und Bayreuth, das Herzogtum Coburg im 
Osten begrenzten, zahlten mit dem Landgrafen Moritz von 
Hessen zu den wichtigsten Mitgliedern der protestantischen 
Union, die in der Bekampfung der spanisch-habsburgischen 
Ubermacht und in dem Streben nach ZusammenschluB aller 
evangelischen Stande des Reiches und nach Umanderung 
der Reichsverfassung im evangelischen Sinne ihre politische 
Aufgabe erblickte. — Zwischen diesen beiden Koalitionen, 
der Union und Liga, hatten Sachsen und diejenigen Stande 
des Reiches, besonders in Norddeutschland, die seine politische 
Gefolgschaft bildeten, Neutralitat bewahrt. Denn der Kur- 
fiirst von Sachsen, das Haupt des Hauses, scheute sich, 
gegen die Habsburger Front zu machen, denen sein Haus 
die Kurwiirde und eine groBe Vermehrung seines Land- 
besitzes verdankte; dazu kam eine tiefgehende Abneigung 
gegen den Kurfiirsten von der Pfalz, den Fiihrer der Union, 
und gegen die pfalzische Politik.
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Das waren die politischen Anschauungen und Be- 
strebungen der Nachbarn Casimirs. Es ist begreiflich, daB 
sie versuchten, auf Casimirs politische Haltung EinfluB zu 
gewinnen. Besonders ist dies von den Mitgliedern der 
Union auf der einen, von Kursachsen auf der anderen 
Seite versucht worden. Der Eifer, mit dem man den Herzog 
von Coburg zu gewinnen suchte, beweist, daB man dem 
Senior des ernestinischen Hauses eine Bedeutung zuschrieb, 
die durch die Machtmittel, die ihm zur Yerfiigung standen, 
nicht gerechtfertigt wurde. Dies politische Gegenspiel von 
Casimirs Nachbarn und seine Stellung dazu tritt besonders 
scharf in dem kritischen Winter 1619/20 hervor, in dem 
der SOjahrige Krieg recht eigentlich geboren wurde.

Am 28. August 1619 war Eerdinand, Herzog von Steier
mark und Konig von Bbhmen, der ais Jesuitenzógling die 
evangelischen Bestrebungen stets schrofif bekampft hatte, 
in Frankfurt zum Kaiser gewahlt worden. Kurz nach Be- 
endigung der Wahlhandlung verbreitete sich das bald 
durch die Tatsache bestatigte Gerucht, daB die bbhmischen 
Stande den eben gewahlten Kaiser von ihrem Kbnigsthron 
gestofien und den Fuhrer der deutschen evangelischen Union, 
Friedrich V. von der Pfalz, zum Konig erhoben hatten.

Ein heifier Kampf stand bevor; denn daran zweifelte 
niemand, daB die katholische Liga und Spanien alles auf- 
bieten wurden, um die bsterreichischen Erblander den Habs- 
burgern zu erhalten, weil der Ubergang der Kronen von 
Bbhmen, Mahren und Schlesien an einen protestantischen 
Fiirsten den Zusammenbruch der habsburgischen Kaiserherr- 
łichkeit im Gefolge haben mufite. Aber ebendeswegen 
bedurfte der jugendliche Pfalzgraf der energischen Unter- 
stiitzung der evangelischen Stande des Reiches. Seine 
Freunde hofften, daB der evangelische Generalkonvent, der 
von der Union nach Niirnberg auf Anfang November ein- 
berufen war, sich fur die Unterstiitzung des Bbhmenkbnigs 
werde begeistern lassen. Sollte der Plan eines evangelischen 
Generalkonvents jedoch nicht schon im Entstehen den Todes- 
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stoB erhalten, muBte Kursachsen die Abneigung gegen 
eyangelische Sonderyersammlungen und Sonderbundnisse auf- 
geben und sich am Niirnberger Tag beteiligen.

Deswegen versuchte Casimir, ais er die Einladung zur 
Niirnberger Versammlung erhalten hatte, im Interesse der 
evangelischen Sache die ablehnende Haltung des Dresdner 
Kabinetts zu erschiittern oder doch wenigstens die Zu- 
stimmung des Kurfiirsten, ais des Hauptes des wettinischen 
Hauses, fiir die Beschickung des Niirnberger Tages von 
seiten der ernestinischen Fiirsten zu erlangen. Z war sei ja 
die kursachsische Auffassung, daB solche Fragen, wie die 
Regelung der bbhmischen Angelegenheit, die Erbrterung 
und Beilegung der eyangelischen Beschwerden, vor das 
Forum des Reichstages gehbrten, richtig; aber die Gegen- 
satze im Reich seien so groB, daB von einem Reichstag ein 
giinstiger Erfolg kaum zu hoffen sei. Wenn man nun auch 
auf dem Standpunkt stehe, daB der allmachtige Gott aus ge- 
rechtem Zorn eine groBe Strafe iiber das geliebte Vaterland 
zu yerhangen beschlossen habe, so sei es doch nicht zu 
yerantworten, Hand und FuB sinken zu lassen. Deswegen 
konne man der Niirnberger Versammlung zustimmen, wenn 
auf ihr die Mittel beraten wiirden, die zur Beilegung des 
Zwistes zwischen den eyangelischen und katholischen Standen 
und zur Verhiitung des Biirgerkrieges im Reiche dienen 
kbnnten; auch sei es notwendig, sich dariiber zu einigen, 
wie man sich Durchziigen und Einfallen fremder Truppen 
gegeniiber yerhalten solle. Ein ZusammenschluB der eyange
lischen Stande sei besonders in den Bohmen benachbarten 
Kreisen nbtig, da der Krieg sehr leicht in diese Gebiete 
hiniiberspringen konne.

Das Schreiben Casimirs, das diesen Gedanken Ausdruck 
■yerlieh x), fand im Dresdener Kabinett eine sehr erregte poli- 
tische Stimmung vor. Eben hatte man sichere Rundę

1) Herzog Johann Casimir und Johann Ernst der Altere an 
Kurfiirst Johann Georg. Coburg, 6. Oktober 1619. Orig. Cob. Arch. 
B II 21. 161, cf. Anhang.
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erhalten, daB der Kurfiirst von der Pfalz entschlossen sei, 
die bóhmische Krone anzunehmen, und daB die Herzoge von 
Weimar nicht nur heabsichtigten, in die Union einzu- 
treten, sondern auch Truppen sammelten, um das Unions- 
heer zu yerstarken. Diese Nachrichten waren allerdings 
geeignet, in Dresden lebhafte Erregung heryorzurufen; denn 
wenn es Friedrich von der Pfalz gelang, sich in Bóhmen 
und in dem mit diesem Lande eng verbundenen Mahren, 
Schlesien, Ober- und Niederlausitz zu behaupten und mit 
Hilfe der Union und vielleicht Englands und der Nieder- 
lande den Angriff des Kaisers zuriickzuschlagen, dann kam 
Kursachsen in eine iible politische Lagę. Im Suden und 
Osten umklammert von der Macht des yerhaBten Pfalzgrafen, 
im Westen bedroht von den ernestinischen Vettern, im Worden 
zum mindesten nicht unterstiitzt von Brandenburg, mit dem 
man seit der Besetzung der julichschen Lande zerfallen war, 
war Kursachsen politisch yollig isoliert. Die Besorgnis 
wurde vertieft, ais Gerlich te selbst aus Venedig einliefen, 
daB die Weimaraner sich der Union und dem Bohmen- 
kónige anschliefien wollten, um die Verluste, die die Witten- 
berger Kapitulation ihrem Hause gebracht hatte, wieder 
auszugleichen x). Um bei dieser drohenden Umklammerung 
den Ruckhalt nicht zu yerlieren, zog man in Dresden in 
Erwagung, sich nun noch inniger an das Haus Habsburg 
anzuschlieBen; ja man suchte bereits im Oktober mit 
Maximilian von Bayern. dem Haupte der Liga, Fiihlung1 2) 
und beschloB endlich alles aufzubieten, um den Abfall der 
altesten Mitglieder des ernestinischen Hauses, der Herzoge 
Johann Casimir und Johann Ernst, zur Union und zum 
Bohmenkonig zu yerhindern.

1) Herzog Johann Casimir und Johann Ernst der Altere an 
Landgraf Moritz von Hessen. Eisenach, 30. November 1619. Kon- 
zept B II 20, No. 129.

2) Rosę, Herzog Bernhard der GroBe, I, 312.

Der politische Druck, der von Dresden aus auf die 
beiden ernestinischen Fursten ausgeubt wurde, war denn 
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auch derartig, daB sie sich entschlossen, dem Niirnberger 
Tage fernzubleiben und sich auch nicht offiziell durch Ge- 
sandte vertreten zu lassen, obwohl von seiten der Unierten 
und besonders von Landgraf Moritz von Hessen nichts 
unyersucht gelassen wurde, sie umzustimmen. Noch kurz 
vor Beginn hatte der Landgraf Moritz von Bayreuth aus 
Casimir gebeten, sich doch durch die Stellung anderer 
nicht abschrecken zu lassen und den Tag zu besuchen. 
Allerdings sei die Gefahr groB, weil die Gegner machtig 
und listig seien und besser ais die Eyangelischen unter- 
einander zusammenhielten. Doch man solle nicht yergessen, 
daB die Zeit der Aussbhnung yoriiber sei, nur ein kiihner 
EntschluB konne die Lagę der Eyangelischen bessern1). 
Und am 14. November, wenige Tage nach Beginn der 
Verhandlungen, erschien in Eisenach, wo sich Casimir 
damals befand, ein Gesandter des Landgrafen Moritz, Urban 
von Boyneburg, um im Namen seines Herrn folgendes zu 
erklaren: Der Konig von Bóhmen und die in Niirnberg 
anwesenden Eiirsten hatten an den Landgrafen das in- 
standige Ersuchen gerichtet, er móchte die beiden Herzbge 
durch persbnliches Einwirken dahin bestimmen, daB sie den 
Niirnberger Konyent besuchten oder wenigstens durch be- 
yollmachtigte Gesandte beschickten. Denn nicht nur die 
Herzbge von Weimar seien zugegen, auch von anderen 
eyangelischen Standen, mit Ausnahme von Kursachsen und 
Magdeburg, seien zustimmende Erklarungen und tapfere 
Resolutionen eingegangen, so daB es einen sehr seltsamen 
Eindruck machen miiBte, wenn Sachsen mit einem oder zwei 
anderen Standen sich auch jetzt noch abschlieBen wolle. 
Der Landgraf habe zu seinem Bedauern diese Mission nicht 
selbst durchfuhren kbnnen, weil er durch Schreiben seiner 
Ratę gezwungen worden sei, bei Tag und Nacht nach Kassel 
zuriickzureisen. SchlieBlich benutzte man den politischen 
Agenten Casimirs in Niirnberg, um ihm den peinlichen, 

1) Instruktion fur Urban von Boyneburg. Hernbreitungen, 
13. Noyember 1619. Cob. Arch. B II, 20, No. 129.
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iiberraschenden Eindruck, den sein Fernbleiben bei den 
Unierten hervorgerufen, zu ubermitteln.

Allen Versuchen gegenuber betont Casimir, dali er nicht 
anders habe handeln kbnnen. Schon im Jahre 1608 habe 
er den Markgrafen Friedrich Georg von Baden, der ihn 
im Namen der Union aufgefordert hatte, dem Bundę bei- 
zutreten, im Vertrauen auf die Bedingungen hingewiesen, 
an die von seiten des Kaisers die Zuriickgabe der ver- 
kleinerten Lande seines unglticklichen Yaters gekniipft 
worden sei. Diese Bedingungen notigten ihn, auf Sachsen 
in politischen Angelegenheiten Rucksicht zu nehmen. AuBer- 
dem sei seine ablehnende Haltung auch durch die Erwagung 
bestimmt worden, daB er bei der gegenwartigen Lagę durch 
den AnschluB an die Union nicht nur fiir sich die Feind- 
schaft Sachsens und damit auBersten Schaden und Ungemach, 
sondern auch fiir die evangelische Sache nur Schwierigkeiten 
herausfordere. Wenn er aber auf den offenen Beitritt ver- 
zichte und es bei den vertrauten Beziehungen bewenden 
lasse, die er bisher mit der Union unterhalten, so habe er 
die Móglichkeit, der feindseligen Stimmung in Dresden 
entgegenzuwirken und manche Yoreingenommenheit ab- 
zuwenden. Dafiir wolle er auch nach Kraften sorgen und 
keine Miihen und Kosten sparen1).

1) Coburger Ratę an Christoph Olhafen zu Niirnberg. Coburg, 
12. November 1619. Cob. Arch. B II 20, No. 129. — Herzog Jo
hann Casimir und Johann Ernst der Altere an Landgraf Moritz 
von Hessen. Eisenach, 21. November 1619. Cob. Arch. B II 20, 
No. 129.

Die Entschuldigungen Casimirs fiir sein Fernbleiben 
von Niirnberg und sein Anerbieten, die vertraute Korrespon- 
denz fortzusetzen, wurden vom Kbnig Friedrich von Bbhmen 
und den Unierten nicht nur anerkannt, sondern deswegen 
dankbar angenommen, weil man seine diplomatische Hilfe 
nbtig hatte. Denn der Besuch und der Yerlauf des Tage 
hatte die hochtbnenden Worte wie die hochgespannten Er- 
wartungen der protestantisch-calvinischen Aktionspartei sehr 
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herabgestimmt. Eine Vertretung fast des gesamten evangeli- 
schen Deutschlands hatte man erwartet; in Wirklichkeit 
aber hatten sich aulier den Unierten nur wenige Gaste ein- 
gestellt. Aus Norddeutschland waren nur drei Herzbge von 
Weimar personlich anwesend, Brandenburg, Liineburg und 
Braunschweig durch Gesandte vertreten. DaB die Haltung 
der iibrigen Sachsens Eernbleiben beeinfluBt hatte, war klar. 
Ohne Sachsens Beitritt war deswegen an eine kraftvolle 
Aktion nicht zu denken. Diese Uberzeugung wirkte auf 
die Stimmung wie auf die Beschliisse der Versammlung. 
Alle GewaltmaCregeln wurden abgelehnt. Die Majoritat 
sprach sich sogar mit aller Entschiedenheit gegen eine Ver- 
wendung des Unionsheeres in Bohmen zu Gunsten Friedricha 
von der Pfalz, des Fiihrers der Union, aus. Dagegen wurde 
beschlossen, mit dem Kaiser wegen Beilegung der evangeli- 
schen Beschwerden, mit Maximilian von Bayern wegen Ab- 
riistung uud endlich mit Kursachsen iiber den Zusammen- 
schluB aller evangelischen Stande zu verhandeln i).

Der Versuch nun, den Kurfiirsten von Sachsen in 
einem der Union und ihren Bestrebungen gtinstigen Sinne 
zu beeinflussen, sollte nach dem Wunsche der in Niirnberg 
versammelten evangelischen Stande von Herzog Johann 
Casimir bei der von dem Kurfiirsten yorgeschlagenen Zu- 
sammenkunft der Mitglieder des Hauses Sachsen gemacht 
werden1 2). In dem Schreiben der Unierten, das zu diesem 
Zwecke an Casimir abging, heiBt es pathetisch am SchluB: 
„Was nun allen evangelischen Standen bei solchem offen- 
baren Zustand vor Gott und der Weit obliegen tut, das 
hat ein jedes, Gottes Ehr und die evangelische Wahrheit 
liebhabendes Herz zu erachten, insonderheit aber, was es bei 
der werten Posteritat fiir einen Nachklang geben wird, wenn 
alle Historien voll sein werden, daB ihre Voreltern um die 

1) Abschied des Niimberger Tages im Theatrum Europaeum, 
I, 263 fg.

2) Bericht Dr. Olhafens an Herzog Johann Kasimir. Nurn- 
berg, 7. Dezember 1619. B II No. 129.
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reine Lehre des Evangeliums und derselben Fortpflanzung 
so wenig geeiffert haben, sondern dessen so miide worden, 
daB sie dariiber Hand und FuB gehen und sinken lassen“ 1).

1) Die Unierten an Herzog Johann Casimir. Niirnberg, 
29. November 1619. Orig. Cob. Arch. B II 20, No. 129.

2) Bedenken des Kaspar von Teutleben gegen seine Sendung 
nach Dresden. Konzept Cob. Arch. B II 20, No. 129.

So gern Casimir bereit war, fiir die Sache der Union ein- 
zutreten, so wenig war er geneigt, persbnlich nach Dresden 
zu einer Zusammenkunft mit dem Kurfiirsten zu reisen, ob- 
wohl dieser den groBten Wert darauf zu legen schien. 
Schon am 26. Juli wahrend der Frankfurter Wahlverhand- 
lungen hatte Johann Georg die Notwendigkeit einer per- 
sonlichen Konferenz im Hause Sachsen betont, und seitdem 
bildet sie in der Korrespondenz zwischen dem Kurfiirsten 
und Casimir das Hauptthema. Casimir entschuldigte sich 
mit dem Hinweis darauf, daB er wegen der schwierigen 
Zeitlage und wegen wichtiger Verhandlungen sich nicht 
aus seinem Lande entfernen konnte, erklarte sich aber bereit, 
einen Gesandten abzuschicken. Denn der Herzog und seine 
Ratę fiirchteten, daB bei einer personlichen Besprechung 
mit dem Kurfiirsten und seinen Ministern von diesen auch 
die scharfsten Mittel nicht unversucht gelassen wiirden, um 
den Senior des ernestinischen Hauses von jeder Verbindung 
mit der Union und den Weimaranern loszulosen und in das 
Fahrwasser der albertinischen Politik zu bannen. Deswegen 
entschloB man sich auch in Coburg, ehe eine Antwort Kur- 
sachsens auf das Anerbieten Casimirs, einen seiner Ratę 
nach Dresden abzuordnen, eintraf, den friiheren weimarischen 
Hofmarschall Kaspar von Teutleben, der vor kurzem in 
coburgische Dienste getreten war und sich durch seine An- 
regung zur Begriindung des Palmenordens unter seinen 
Zeitgenossen bekannt gemacht hatte, nach Dresden ais Ge
sandten zu schicken. Wie wenig Teutleben von dieser 
Mission erbaut war, das beweisen die von ihm schriftlich 
eingereichten 14 Bedenken gegen seine Sendung nach 
Dresden 2). Fiir den in Frage kommenden Diplomaten wie 
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fiir die diplomatische Ausdrucksweise der damaligen Zeit 
diirfte folgender Passus besonders charakteristisch sein: 
,,Das Werk an ihm selbsten ist groBwichtig und iibersteiget 
nicht allein meinen, sondern auch anderer Leute, welche 
die Zeit ihres Lebens in studiis gravioribus zubracht, ex 
historiis, welche rerum magistra, ihre consilia gemeUiget, 
Verstand; wie soli ich dann, der ich bishero latitiert und 
in umbra aulica gleichsamb vermodert, zu einer solchen hoch- 
ansehnlichen Expedition mich ąualificiert erbieten.“ Und 
kurz darauf heillt es weiter: „So viel ich dieses Orts (Dresden 
ist gemeint) gesehen, gehórt und erfahren, so speiset man 
die Leute mit einem politischen Hoftroste ab und wissen 
yielleicht weniger, wann sie von dannen ziehen, ais sie im 
Konzept gehabt, wann sie dahin gelangen.11 — Trotz seines 
Straubens muBte er sich, mit Instruktion und Kreditiv wohl 
ausgertistet, am 26. November von Eisenach auf den Weg 
machen. Zwischen Erfurt und Gamstadt begegnet ihm der 
kurfurstlich sachsische Postreiter Hans Wilhelm Kastner, 
der ihn anspricht und berichtet, dali er den Herzógen Casimir 
und Johann Ernst ein kurfurstliches Schreiben zu prasen- 
tieren habe. Teutleben ahnt den Inhalt, setzt aber seine 
Reise nach Weimar fort. Schneesttirme zwingen ihn, bis 
zum 30. hier zu bleiben. Da erreicht ihn am Nachmittage 
dieses Tages ein herzoglicher Befehl, die Reise schleunigst 
fortzusetzen. Zugleich erhalt er die Abschrift des ein- 
gelaufenen kurfiirstlichen Schreibens. Wie er vermutet, 
enthielt es eine erneute Einladung fur seine furstlichen 
Herren zu einer persbnlichen Zusammenkunft mit dem Kur- 
fiirsten, und zwar in der dringendsten Form. Der Kurfurst, 
der die Beriihrung einer Feder aufs auBerste scheute, hatte 
eigenhandig dem bereits vollzogenen Schreiben folgende 
Bemerkungen angefugt: „E. Ld. wollen sich, so es immer 
muglichen, so viel muBigen und zu mihr kommen, dann es 
weis Gott hoch von noten, denn der Feder nicht alles zu 
fertrauen; soli es aber uber Yerhoffen nicht sein, so sein 
ich, do etwas anderes doraus entstehet, entschuldiget; E. Ld. 
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ist die Gefahr so nahe nicht, ais sie sich einbilden, und 
wehre sie so groB, desto mehr solte es E. Ld. bewegen, daB 
wir hersehnlichen zusammenkommen. Ich meins gut. E. Ld. 
kennen mich, daB ich derselben treuer freund bin ge
wesen und wills noch bleiben, so lang mihr Gott das Leben 
gbnnet. E. Ld. getreuer Vetter, bruder und Gevatter bid 
in Todt. Johanns George Churfurst“ x).

Der Inhalt des Briefes bestatigte Teutlebens Befurch- 
tung, daB er in Dresden nichts erreichen werde. In humor- 
voller Wehmut schreibt er nach Eisenach zuriick: „Ich 
denke, man wird mir in meiner ersten Verrichtung primam 
tonsuram geben, daB ich’s hinter den Ohren suche. Aber 
Gott ist mein Schild und sehr groBer Lohn“ 1 2 3 *). Wenigstens 
ein Trost war ihm noch zu teil geworden; sein Herr hatte 
ihm geschrieben, wenn trotz seiner Sendung in Dresden die 
persbnliche Zusammenkunft der Fiirsten fiir notwendig er- 
achtet werde, wolle er, um ungleiches Nachdenken zu ver- 
meiden, nachgeben s).

1) Kurfiirst Johann Georg an Herzog Johann Casimir. Weiden- 
hain, 21. November 1619. Orig. B II 20, No. 129, cf. Anhang.

2) Bericht Teutlebens. Weimar, 30. November 1619. Orig. 
B II 20, No. 129.

3) Herzog Johann Casimir an Teutleben. Eisenach, 29. Novem-
ber 1619. Konzept B II 20, No. 129.

Am 1. Dezember setzt Teutleben seine Fahrt fort und 
gelangt, durch Schnee und Sturm oft aufgehalten, uber 
Naumburg, Leipzig und Eilenburg am 4. Dezember nach 
Torgau. Denn in Leipzig war ihm mitgeteilt worden, daB 
der Kurfiirst am Montag, dem 6., von der Hofjagd nach 
Torgau zuriickkehren wiirde. Dort erfahrt er aber, daB 
diese Auskunft unrichtig war; deswegen schreibt er sofort 
an den Stallmeister Dietrich von Tauben, der sich im Ge- 
folge des Kurfiirsten befand, und bittet um Ubermittelung 
von Ort und Zeit einer Audienz. Der Bote kommt jedoch 
bis Montag, den 6. Dezember, nicht zuriick. Teutleben 
bricht trotzdem am nachsten Tage auf und fahrt aufs Gerate- 
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wohl nach Diiben. Hier unterbricht fruh um 5 Uhr ein 
Schreiben des kurfiirstlichen Geheimen Rates v. LoG seinen 
Schlummer; denn in ihm stand, dafi er am 8. Dezember in 
Bitterfeld Audienz erhalten sollte. Er macht sich sofort 
auf und yerfiigt sich in mbglichster Eile nach Bitterfeld, 
wo der Coburger Gesandte, nachdem man ihn genugend 
herumgehetzt hatte, am Abend desselben Tages vom Kur- 
fiirsten, der eben von der Jagd zuriickgekehrt ist, empfangen 
wird. — Teutleben uberreicht sein Kreditiy und erórtert 
den Zweck seiner Sendung. Nachdem er geendigt, retiriert 
sich der Kurfurst mit dem v. LoG in ein Eenster, redet 
mit ihm nicht lange in der Stille und laBt dann folgendes 
durch Herrn v. LoC antworten: „Eine treue Zusammen- 
setzung besonders derer, die durch Verwandtschaft und 
andere mehr wichtige Umstande verbunden, ist nbtig, aber 
ohne persbnliche Beratschlagung ist nichts Fruchtbarliches 
zu traktieren.“ Teutleben mbge jedoch trotzdem die Punkte, 
iiber die nach dem Wunsch seiner ftirstlichen Herren be- 
raten werden sollte, aufsetzen und einreichen. Er erfiillt diesen 
Wunsch, indem er einen Extrakt aus seiner Instruktion, 
der sich in 6 Eragen gliedert, ubergibt. Die wichtigsten 
lauten: Wie soli man sich zur Bitte der Unierten um Bei- 
stand verhalten? Welche MaBregeln sind dem Durchziehen 
fremder Truppen gegeniiber zu treffen? Wie soli die Bitte 
des Kaisers und des Kbnigs von Bbhmen um Unterstiitzung 
beantwortet werden ? Die beiden ersten Eragen werden in 
knapper Form und in durchaus unionsfrenndlichem Sinn 
erlautert. Die charakteristische Antwort, die Teutleben 
auf seine Eingabe erhalt, ebenso wie die Schilderung des 
Ausganges seiner Mission lasse ich im wesentlichen nach 
dem Wortlaut seines Berichts an Casimir folgen1). Herr 
v. LoB erklarte dem Coburger Gesandten: Nach der Lektion 
der Coburger Proposition halte der Kurfurst eine persónliche 
Zusammenkunft erst recht fur notwendig. Casimir habe 

1) Bericht Teutlebens. Weimar, 14. Dezember 1619. Orig. 
B II 20, No. 129.
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den Sachen sehr fleiBig nachgedacht und kamę dem rechten 
Zweck nahe. Eine Antwort auf die einzelnen angezogenen 
Punkte konne er aber nicht geben. Er sei im Jagdlager, 
von Raten entblóBt und ohne Akten. Die Beratungen 
miiBten in der Residenz stattfinden. Gegenwartig sei aber 
auch dort das Kollegium des geheimen Rates nicht voll- 
zahlig und besonders der Kurfurst nicht anwesend. Da 
bat Teutleben um die Capita Propositionis. Besonders wenn 
Johann Ernst der Altere nicht mitkommen konne, sei es 
ndtig, daB fiir dessen Ratę eine Beratungsgrundlage vor- 
handen sei. Aber v. LoB entgegnete: „Ihr habt mit euren 
Punkten allbereit soviel an die Hand gegeben, daB schwer- 
lich ein mehreres wird proponieret werden . . . Lieber sorget 
nicht; es soli allenthalben unverfanglich procediert werden 
und melde itzo im hbchsten Yertrauen, daB, ais ich heute 
Morgens mit meinem gnaedigsten Herrn derwegen sprachete, 
sagten Seine Churfiirstliche Gnaden: Ich halte die Coburger 
und meine Ratę fiir ehrliche Leute, die es mit ihrer Herr
schaft treulich meinen; wie kannst aber du oder ein anderer 
wissen, was ich im Herzen habe und meinen Vettern offen- 
baren will." „Uf solche Beweglichkeit", sagte ich, „gebiiret 
mir weder zu replicieren oder zu contradicieren, sondern 
bitte nur um Nachrichtung: 1. Wann? 2. Wo? 3. Uff was 
Mafie ? 4. ob conjunctim oder absonderlich nochmals die Er- 
scheinung begehrt wiirde. Es wurde geantwortet: Am 
17. Januar 1620 zu Dresden mit Geleit furstlichen ver- 
sehen, wo nicht alle beide, doch Herzog Casimir. Abends 
vor Beginn der Tafel ist der Kurfurst zu mir getreten und 
hat gesagt: „Wie seid ihr mit meiner durch Christoph v. Lofien 
Euch getanen Erklarung zufrieden. Ich kann zu diesem 
Mai in Wahrheit kein mehreres tun. Mein Teutleben, helft 
dazu, daB wir zusammen kommen mbgen." Ereitags wurde 
Teutleben mit auf die Jagd genommen und dann entlassen.

Nichts hatte der Gesandte erreicht. Nicht nur, daB 
ihm die kurfurstliche Anschauung iiber die angezogenen 
Punkte vorenthalten worden war, nicht einmal die Eragen 

XXIV. 2 
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wurden ihm mitgeteilt, dereń Beratung das kursachsische 
Kabinett bei der fiirstlichen Zusammenkunft auf die Tages- 
ordnung setzen wollte. Der Kurfiirst begniigte sich damit, 
Casimir zu schreiben, daB die von Teutleben eingereichten 
Punkte und „da uns noch mehreres hierzwischen einfallen 
wiirde1 11 in Beratung gezogen werden sollte. Selbst die 
direkte Bitte des Herzogs nach einer prazisen Formulierung 
der Beratungsgegenstande wurde nicht erfullt. Casimir und 
sein Bruder muBten mit der Yersicherung zufrieden sein, 
daf Johann Georg in ihnen liebe und angenehme Gaste 
sehen wolle, auf die er sich nicht wenig freue. Und damit 
ja in Coburg und Eisenach nicht erneute Bedenken Platz 
griffen, fiigte er dem Schreiben, das sich auf Teutlebens 
Anwesenheit im kurfurstlichen Jagdlager bezog, wiederum 
eigenhandig die ernsten mahnenden Worte an: „Ich erinnere 
E. E. Ld. Ld. nochmals ganz treulichen, Sie wollen Ihr 
die Muhe nicht lassen zu entgegen sein und zu mir kommen; 
ich hatte es ganz gerne noch angesehen, wann’s hatte sein 
konnen. Die Zeit gehet hin; es kommen immer mehr 
Yerhindernis herzu, und werden die Zeiten je langer, je 
schwieriger“ U-

1) Kurfiirst Johann Georg an die Herzbge Johann Casimir 
und Johann Ernst den Alteren. Bitterfeld, 10. Dezember 1619.
Orig. B II 20, No. 129.

DaB man Casimir und seinen Bruder in Dresden haben 
wollte, um eine politische Uberrumpelung mit Erfolg durch- 
fiihren zu konnen, lag nach alledem klar auf der Hand. 
Und man kann es deswegen yerstehen, wenn Teutleben 
seinem Herrn schreibt: „Es ist vornehmlich dahin zu trachten, 
wie Euer Furstliche Gnaden cum bona gratia et desiderio 
wieder von dannen scheiden mogen; denn daB gegen Euer 
Furstliche Gnaden Seine Churfiirstliche Gnaden sich ganz 
expectorieren und ihr Herz eroffnen wollen, ist ein holdselig 
Erbieten und zu horen sehr anmutig; aber es mochte eine 
Lektion werden, welche allzu schwer proponieret, und Euer 
Furstliche Gnaden dermaBen in die Schule geftibret werden, 
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dafi Muhe und Sorge daraus entstunde.“ Derselben pessi- 
mistischen Stimmung ist der SchłuC seines Briefes vom 
14. Dezember entsprungen: „Nach Dresden werden Euer 
Fiirstliche Gnaden meiner nicht bediirfen, und, da es sein 
kann, nehme ich zu unterthanigem, grofiem Dank an, wann 
ich kbnnte zuriick verbleiben, kann es aber nicht sein, so 
mul! ich’s Gott befehlen und Euer Fiirstlichen Gnaden ge- 
horsamblich folgen. Wann auch die Regel: „Difficilia quae 
pulchra“, allzeit wahr und ohne exception ist, so wird dieses 
eine der schbnsten, lieblichsten Reisen werden, die ich je- 
mals getan.“

In Coburg teilte man die Auffassung des Gesandten, 
daB die Reise nach Dresden angetreten werden miisse, wenn 
man nicht den Kurfursten aufs aufierste beleidigen wolle; 
man war sich aber auch daruber klar, daB ein sehr be- 
denkliches politisches Werk bevorstand. Schon Wochen 
vor der Abreise beginnen denn auch die Vorbereitungen. 
Die einschlagigen politischen Akten werden hervorgesucht 
und durchgearbeitet, die nicht anwesenden Ratę und die 
Herren des Gefolges nach Coburg gerufen. Nicht allen 
hat diese Zitation Freude gemacht. Der Kammersekretar 
Heusener, der mit Teutleben nach seiner Ruckkehr in 
Erfurt konferiert hatte, schreibt seinem Freunde, dem Rent- 
meister Lattermann, vor dem 30. Dezember konne er nicht 
in Coburg eintreffen. „Ich vermags an Leibeskraften bei 
so grimmigem, kaltem und grofiem Schneewetter hierinnen 
Landes nicht eher zu vollbringen; kann mich schwerlich 
uffm Hellstein hinter dem Ofen und mit Leibpelz umgeben 
behelfen.“ Besonders eindringlich schreibt der Herzog nach 
Eisenach an seinen Bruder, er mochte sich von der Reise 
nicht ausschliefien; denn er hielte es fur sehr bedenklich, 
dieser Konferenz allein beiwohnen zu mussen. Bei Walden
fels, dem bekannten politischen Berater Casimirs, lauft des 
Herzogs Bitte ein, er mochte doch, besonders mit Beriick- 
sichtigung der 6 Punkte, die Teutleben dem Kurfursten 
iibergeben, ein Gutachten ausarbeiten, auf das man sich bei 

2* 
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den Dresdener Verhandlungen stiitzen konnte. Auch der 
politische Agent Casimirs in Prag, Leander Ruppel, durch 
den die geheime Korrespondenz des Coburger Herzogs mit 
den bohmischen Standen und mit Kónig Friedrich vermittelt 
wurde, erhielt am 6. Januar die Anweisung, seine yertrau- 
lichen Relationen fortzusetzen und besonders schnell seine 
Anschauungen uber die Lagę in Bohmen und Ungarn auf 
Grund seiner personlichen Erfahrungen und seiner geheimen 
Nachrichten aufzuzeichnen und das Schriftstiick unyerzug- 
lich mit der Bestimmung, es Casimii' eigenhandig zu uber- 
geben, nach Dresden gelangen zu lassen, damit Casimir, 
wie er Ruppel wissen laBt, „dort allen vor- und eingebildeten 
Gegenwurfen und MiEtrauigkeiten ex fundamenta, rationibus 
eyidentissimis et praegnantibus, nicht aber schlecht persua- 
soriis begegnen konne, wie an diesem Ort furnemblich hoch 
vonnoten.“ Schliefilich wurde in Coburg und Eisenach der 
Fourier-, Futter- und Reisezettel zusammengestellt und den 
in Frage kommenden Flirsten nach Weimar, Altenburg und 
dem Kurfiirsten iibersandt.

Nach dem Coburger Verzeichnis bestand das berittene 
Gefolge Casimirs aus dem Haushofmeister Valentin v. Gótt- 
fart, dem Kammerjunker Hans Georg v. Eichicht und den 
Herren Hans Christoph v. Herda, Georg Wolf v. Schaum- 
berg, Philipp Ernst Wolf v. Carschbach, Balthasar Philipp 
v. Scharfenstein und Georg Wilhelm v. Reineck. Ihnen 
schlossen sich 3 Leibknechte, 3 Trombter, Fourier und 
Postreiter an. In den Kutschen befanden sich Casimir, 
Obrist Valentin v. Selbitz, Rat und Hofrichter, Kaspar 
v. Teutleben, der Kanzler und der Kammersekretar Heusener, 
der Rentmeister Lattermann und einzelne Offiziere. Zu- 
sammen waren es 35 reisige Pferde und 9 Wagen mit 
49 Wagenpferden. Casimirs Bruder, Johann Ernst der Altere, 
wurde begleitet von seinem Hofmarschall Hans Berthold 
v. Boineborg, dem Oberforst- und Jagermeister Christoph

1) Herzog Johann Kasimir an Leander Ruppel in Prag. Coburg, 
6. Januar 1620. Konzept. B II 20, No. 130. 
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v. Wangenheim zu Winterstein, dem Stallmeister Hans 
David v. Wangenheim zu Sonneborn, dem Kriegsrat Jo
hann v. Wangenheim zu Scherbda und von Moritz Hart- 
mann v. Butlar auf Wiltprechtroda. Aus seinen Raten 
ist Johann Riiger, der Rechte Dr. und Hofkanzleirat, her- 
vorzuheben. — Der Coburger Reisezettel gibt folgende 
Stationen an: Neustadt a. d. H., Saalfeld, Jena, Eisenberg, 
Altenburg, daselbst Stilllager, Leipzig, Grimma, MeiBen, 
Dresden. Am 8. Januar sollte der Aufbruoh in Coburg 
erfolgen; auf den 17. war die Ankunft in Dresden ange- 
setzt. Der Eisenacher Herzog wollte uber Langensalza, 
WeiBensee, Eckartsberga, WeiBenfels nach Leipzig reisen 
und erst dort zu Casimir stoBen.

Sein Bruder hatte ihm vorgeschlagen, er mbchte 
bereits in Jena mit ihm zusammentreffen; aber Johann 
Ernst hatte es des Umweges wegen und aus Griinden, 
die er spater mundlich mitteilen wollte, abgelehnt. Er 
ftirchtete augenscheinlich, in Jena ein Zusammentreffen 
mit den in Dresden verfemten weimarischen Herzbgen 
nicht vermeiden zu kbnnen und sich dadurch von vorn- 
herein zu kompromittieren. Dafi Johann Ernst der Jungere 
von Weimar wirklich beabsichtigt hatte, mit den Herzbgen 
oder wenigstens mit Casimir wahrend der Reise zu kon- 
ferieren, beweist sein Schreiben vom 26. Dezember, in 
dem er Casimir bittet, in Weimar bezw. in Jena zum 
Zwecke einer persbnlichen Beratung Stilllager zu halten. 
Ais Casimii’ dies fiir unmbglich erldart, da er den Reise
zettel schon abgeschickt habe, antwortete Johann Ernst 
sehr pikiert: Aus des Herzogs Schreiben vom 29./12., das 
ihm durch die Post einen Tag friiher zugekommen sei ais 
der am 27. Dezember in Coburg ausgefertigte Reisezettel, 
habe er yernommen, daB Casimir weder in Weimar noch 
in Jena Stilllager halten wolle; trotzdem werde er ihn am 
10. Januar in Jena persbnlich empfangen und gebe der 
Hoffnung Ausdruck, daB die vertrostete „beąuemere Zeit und 
Occasion“ der Besprechung bald eintreten mbge.
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Die Vorbereitungen zur Reise schloB im Coburger Mi- 
nisterium eine Erdrterung des bei Beginn des Jahres ein- 
gegangenen Waldenfelsschen Memorials, das die politischen 
Richtlinien fur die Beratungen auf der Dresdener Konferenz 
enthielt1). Vor allem kommt es dem Verfasser darauf an, 
nachzuweisen, daB ein AnschluB aller eyangelischen Stande an 
die Union wegen der drohenden Gefahren notwendig sei und 
daB die Herzbge in Dresden danach streben miiBten, den 
Kurfiirsten uber die Absichten der Union zu beruhigen und 
ihn zu bestimmen, mit ihr wenigstens in vertraute Korre- 
spondenz zu treten und uber Mittel und Wege zu beraten, 
wie man sich im Palle der Not am besten gegenseitig 
beispringen kónnte. Mit diesen Ausfuhrungen yerkniipft 
Waldenfels die Vermutung, daB man es in Dresden nicht 
bei der Beratung uber die coburgerseits yorgeschlagenen 
Punkte bewenden lassen, sondern alles aufbieten werde, 
Casimir und seinen Bruder zur unbedingten politischen Ge- 
folgschaft Kursachsens zu bestimmen. Dies sei besonders 
deswegen bedenklich, weil von vielen behauptet werde, der 
Kurfiirst von Sachsen stehe nicht bloB in enger Beziehung 
zum Kaiser, sondern auch zu Bayern und anderen katho- 
lischen Standen, und die Regimenter, die er in den letzten 
Wochen geriistet, sollten mit den kaiserlichen und bayrischen 
Truppen in Bóhmen unter dem Vorwand einrucken, man 
miisse den mit den Tiirken yerbiindeten Bethlen Gabor be- 
kampfen und von den Grenzen des Reiches abwehren. In 
Wirklichkeit aber handele es sich um die Niederwerfung 
Priedrichs von der Pfalz. Darein diirfe Casimir mit Riick- 
sicht auf den Bóhmenkbnig, der es stets tren mit ihm ge- 
meint, nicht willigen, sondern miisse jede militarische und 
finanzielle Mitwirkung ablehnen.

1) Memoriał Waldenfels’, Bayreuth, 31. Dezember 1619. Orig.
B II 20, No. 130.

Casimir war fest entschlossen, seinen eyangelischen 
Standpunkt in Dresden nicht zu yerleugnen, im Sinne der 
Waldenfelsschen Denkschrift fur die Union einzutreten und 
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gegen jede Verbindung des Hauses Sachsen mit den katho- 
lischen Standen Front zu machen. Weil der Ubertritt 
Sachsens zur katholischen Partei fur die evangelische Sache 
verhangnisvoll werden muBte, begleiteten Casimir, der am 
8. Januar von Coburg nach Dresden aufbrach, die Wunsche 
und Hoffnungen von Tausenden.

Am 17. Januar erfolgte die Ankunft in Dresden. Eine 
halbe Meile vor der Stadt begriiGte der Kurftirst, umgeben 
von einem zahlreichen Gefolge, an der Spitze von 6 Fahnen 
Reitern, die Herzbge. Kriegerische Klange begleiteten den 
Einzug in die Residenz 1).

1) Bose, I, 312.
2) Protokolle der Dresdener Konferenzen. Cob. Arch. B II 

20, No. 130.

Am nachsten Tage nachmittags 3 Uhr begannen die 
Konferenzen zwischen den beiderseitigen Raten mit einem 
einleitenden Vortrag des Prasidenten des kurfurstlichen ge- 
heimen Ratskollegiums, des Herrn v. Schonberg. Der 
Inhalt wie die leidenschaftliche Form der Rede zeigte den 
Coburgem, daB die Bedenken, mit denen sie an die Reise 
herangegangen waren, berechtigt waren. Die 6 von Co- 
burger Seite proponierten Punkte wurden nicht einmal er- 
wahnt. Der Vortrag enthielt lediglich eine Rechtfertigung 
der kurfurstlichen Politik und eine leidenschaftliche Anklage 
gegen die weimarischen Herzóge und besonders gegen Herzog 
Johann Ernst den Jiingeren wegen seines politischen Ver- 
haltens2). Obwohl Johann Ernst bei Abgabe der Vor- 
mundschaft von seiten des Kurfursten einen Revers unter- 
zeichnet habe, der ihn verpflichtete, in wichtigen, das ganze 
Haus Sachsen angehenden Angelegenheiten nichts ohne des 
Kurfursten und dessen Minister Wissen und Rat vorzunehmen 
und sich der kurfurstlichen Entscheidung anzuschlieBen, 
habe der Herzog von Weimar andere befragt, den Kurfursten 
iibergangen und ihn erst von vollendeten Tatsachen in 
Kenntnis gesetzt. Besonders schwer habe es sein Herr 
empfunden, daB er ganz heimlich Werbungen vorgenommen 
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und das geworbene Volk zu den Unionstruppen habe stoBen 
lassen. Der Herzog aber habe auf die Anfrage des Kur- 
fiirsten erklart, es ware seine und seiner Bruder Leibgarde, 
mit der er bei seinen Verwandten seine Aufwartung machen 
wolle. Nach dieser Werbung habe man gegen die Reichs- 
ordnung und Verfassung einen neuen Miinzschlag vorge- 
nommen. Auf die Yerwarnung, die der Kurfiirst ais Kreis- 
oberster ausgesprochen, sei lediglich die Antwort erfolgt, 
da es andere taten, wiirde man es ihnen auch nicht wehren, 
und noch zur Zeit herrsche in der Weimarer Miinze emsige 
Tatigkeit. Trotzdem der Kurfiirst den weimarischen Fiirsten 
ferner die Griinde mitgeteilt, die ihn von einem Besuch des 
Niirnberger Tages zuriickgehalten, seien sie im Gegensatz zu 
den iibrigen Ernestinern in Niirnberg gewesen, und zwei der 
Herzoge hatten Friedrich von der Pfalz nach Prag begleitet 
und hielten sich dort noch auf. — An die Aufzahlung dieser 
Yorgange, die nach der Auffassung des Dresdener Kabinetts 
schwere politische Vergehen bedeuteten, schloB Herr von 
Schónberg die Frage, wie die Herzoge von Coburg und 
Eisenach das Auftreten der weimarischen Fiirsten beur- 
teilten und was nach ihrer Meinung zu geschehen habe: 
denn der Kurfiirst wolle sich nicht fernerhin also despek- 
tieren lassen.

Mit wachsendem Staunen hatten die Coburger und 
Eisenacher Yertreter diese Ausfiihrungen, dereń Eindruck, 
wie Teutleben berichtet, durch Heftigkeit der Geberden und 
Worte augenscheinlich erhóht werden soli te, vernommen. 
Sie waren nach Dresden gekommen, um den Kurfiirsten fiir 
die Union giinstig zu stimmen, da muBten sie gleich bei 
der ersten Konferenz, ehe von ihrer Seite ein Wort ge- 
sprochen werden konnte, erfahren, daB Johann Georg den 
Herzógen von Weimar ihre Stellung zur Union und zu 
Friedrich von der Pfalz nicht nur besonders zum Yorwurf 
machte, sondern auch nach seiner Erklarung entschlossen 
war, sie nicht ferner zu dulden. Weil der Uberfall ganz 
iiberraschend erfolgt war, lieBen sich die Coburger Ratę 
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auf keine Besprechung des Schonbergischen Yortrags ein. 
Sie erhoben sich mit dem Bemerken, sie wurden antwortenr 
nachdem sie ihren fiirstlichen Herren Bericht erstattet und 
dereń Meinung kennen gelernt hatten. Casimir war iiber 
das kurfiirstliche Vorgehen empórt, und man einigte sich 
wahrend einer Beratung dahin, daB Teutleben in aller Eile 
eine Replik nach folgendem Gedankengang verfassen sollte: 
Casimir und sein Bruder hatten gegen die weimarischen 
Fiirsten keine Beschwerden, und sie seien der Ansicht, auch 
der Kurfiirst wiirde ihr Verhalten milder beurteilen, wenn 
er Johann Ernst gehórt hatte. Sie seien deswegen nicht 
in der Lagę, das gewiinschte Gutach ten iiber ein Vorgehen 
gegen die weimarischen Herzbge abzugeben. Dagegen 
machten sie den Yorschlag, sie ais Yermittler zu gebrauchen, 
weil sie iiberzeugt seien, die Erklarung ihrer Yettern wiirde 
den Kurfiirsten zufrieden stellen.

Die Coburger Yerteidigung der Weimarer machte auf 
Johann Georg keinen Eindruck. Die angebotene Yermittlung 
wurde kurzer Hand abgewiesen und die Erklarung damit 
verbunden, daB nur dann, wenn Johann Ernst der Jiingere 
sich schriftlich verpflichte, in Zukunft den Revers zu 
halten, dessen Beobachtung, wie erwahnt, einem Yerzicht 
auf politische Selbstandigkeit gleichkam, „Seine Kurfiirstliche 
Gnaden umb naher Yerwandtnus willen dasjenige, was anitzo 
vorgangen, gerne verschmerzen und dereń displicenz, offens 
oder wie mans nennen wolle, fallen lassen werde“. Im 
anderen Falle aber wurden Seine Kurfiirstlichen Gnaden auf 
Mittel und Wege bedacht sein, wie sie diesen gefahrlichen 
Consiliis konnen vorbauen und alle Separationes, trennung 
und uneinigkeit in deroselben Hause dampfen.

Um zu zeigen, daB der Kurfiirst und seine Yertreter 
nicht gewillt seien, iiber die Weimarer Angelegenheit ferner 
zu debattieren, proponierte Schbnberg im AnschluB an seine 
schroffe Erklarung ais zweiten Beratungsgegenstand die 
Erbrterung der bbhmischen Angelegenheit und leitete sie 
mit folgenden Bemerkungen ein: Yergebens habe der Kur- 
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fiirst alle moglichen Versuche gemacht, einen Ausgleich 
zwischen den streitenden Parteien zu schatłen, und wenn 
sein kurfiirstlicher Herr auch wisse, daB dem allmachtigen 
Gott alle Dinge móglich seien, so miiBte er doch, mensch- 
licherweise davon zu reden, bekennen, daB er jetzt kein 
anderes Mittel, das diesem Unwesen steuern konnte, zu 
finden vermóge, ais Gewalt. Denn der Kaiser wolle dieses 
Konigreich und die mit ihm verbundenen Lauder nicht auf- 
geben, weil er rechtmaBig in ihren Besitz gekommen, er- 
wahlt, gekrbnt, gesalbt, gehuldigt und w&hrend der Wahl- 
handlung in Frankfurt von allen Kurfiirsten ohne Ausnahme 
ais Kónig von Bohmen anerkannt worden sei. Von den 
bbhmischen Standen dagegen sei deswegen ein Nachgeben 
nicht zu erwarten, weil sie fiir sich das Recht der Wahl 
und Absetzung ihres Konigs in Anspruch nAhmen und jetzt, 
nachdem sie sich ein neues Oberhaupt erwahlt, erklurt 
hatten, sich in keine weitere Verhaudlung einlassen zu 
konnen. Krieg und BlutvergieBen sei darum zu erwarten; 
und da besonders auch die benachbarten Lande gofahrdet 
seien, habe der Kurfiirst sich entschlossen, die eigenen 
Streitkrafte zu vermehren, und auch die Stiinde des ober- 
sachsischen Kreises zu einem Kreistag einberufen, damit 
dieser uber die Stellung zu der bbhmischen Angelegenheit 
Beschliisse fasse. Schbnberg schlieBt mit der Bemerkung, 
daB der Kurfiirst die Anschauungen der Herzoge Uber diesen 
Punkt erwarte.

Diese waren jedoch trotz der riicksichtslosen Form der 
kurfiirstlichen Erklarung keineswegs gesonnen, den Weimarer 
Herzog preiszugeben; sie betonten vielmehr in einer Duplik, 
die am Sonntag, den 23. Januar, iibergeben wurde, noch- 
mals, daB sie der Uberzeugung seien, Johann Ernst habe 
in Niirnberg sich in nichts eingelassen, was der uralten 
Erbvereinigung und Verbindung im Hause Sachsen zuwider- 
laufe; er werde sich von dem Gedanken haben leiten lassen, 
daB er dem Kurfiirsten keineswegs den gebiihrenden Respekt 
versage, wenn er ais Reichsfiirst fiir sich das Recht in 
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Anspruch nehme, mit anderen der unveranderten Augsburger 
Konfession verwandten Standen in Korrespondenz zu treten; 
denn davon, daB er sich der Union angeschlossen, sei ihnen 
nichts bekannt. Der Kurfiirst mogę deswegen seinem hoch- 
erleuchteten Yerstand nach solche Wege mit riihmlicher 
Sanftmut belieben, damit es nicht zu groBer Ungelegenheit, 
MiBhelligkeit und bffentlicher Trennung in diesem hoch- 
geehrten Hause ausschlage. — Auch mit der kurfiirstlichen 
Auffassung, daB in der bóhmischen Frage Waffengewalt 
das einzige brauchbare Mittel sei, sind die Herzbge nicht 
einverstanden. Nach ihrer Meinung mufite der Kurfiirst 
mehrere Kreise in Norddeutschland zu einer bewaffneten 
Neutralitat bestimmen und, auf sie gestiitzt, eine Intervention 
anbahnen. Denn wenn eine solche nicht eintrete, wiirde 
in kurzer Zeit das heilige Reich mit fremden, der deutschen 
Nation iibel gewogenen Vblkern iiberschwemmt sein. Und 
falls diese auswartigen Vblker die Oberhand behielten, 
wiirden sie auch wider Kaiserlicher Majestat und friedlieben- 
der Katholischen Intention zur Behauptung des Papstes und 
jesuitischer Direktion mit ganzlicher Subjugation verfahren. 
Deswegen miiBte in erster Linie dem fremden Kriegsvolk 
der Einmarsch in Deutschland verboten werden. Dadurch 
wiirde die Mbglichkeit einer weiteren Ausbreitung der 
Peindseligkeiten verringert. Ein ganzliches Aufhóren sei 
aber dann zu erwarten, wenn der Kaiser zu bestimmen sei, 
sich mit dem Titel eines Kbnigs von Bbhmen und einem 
ansehnlichen Tributum aus dem Lande zu begniigen. Aller- 
dings stiinde Kaiserliche Reputation und Hoheit in Frage; 
aber es fanden sich doch auch in den Historien Exempel 
von Tributariis Regnis und dergestalt cum Reputatione ge- 
troffenen Accorden. Besonders sei jedoch zu erwagen, ob 
es recht sei, „daB um der bóhmischen Kron willen unser ge- 
liebtes Vaterland Teutscher Nation zugleich in Ruin und 
schadlichen Untergang gesetzt werde, zumal da der Krieg 
aus Antrieb hitziger Leut und der Jesuiten entstanden, 
dereń Dichten und Trachten nur dahin gerichtet, wie sie
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Kaisertum und Konigreich iiber einen Haufen werfen, 
Religions- und Landfrieden aufheben und durch angeregte 
Unruhe die wahre christliche Religion und Augsburger 
Konfession tilgen und derselben wahre Bekenner ausrotten 
mochten“.

Ebensowenig wie die Verteidigung der Weimaraner 
fanden die Grundziige der Coburger Interventionspolitik 
den Beifall des sachsischen Kurfiirsten und seines Ka- 
binetts. In aller Scharfe tritt in der kurftirstlichen SchluB- 
erklarung iiber diese Eragen der abweichende Standpunkt 
zu Tage.

Nach einer k,nrzen Erórterung iiber interne sachsische 
Angelegenheiten schlossen die Konferenzen. Sie hatten nur 
dazu gedient, den Gegensatz zwischen der albertinischen 
und ernestinischen politischen Auffassung iiber die Lagę 
und die zu ergreifenden Mittel klarzulegen. Die Hoffnung, 
die von kursachsischer Seite an die personliche Besprechung 
gekniipft worden war, hatte sich ais trtigerisch erwiesen. Die 
Herzóge hatten die Uberrumpelung vortrefflich abgewehrt 
und kein Hehl daraus gemacht, daB sie die Bestrebungen 
ihrer weimarischen Vettern billigten und daB sie eine Unter- 
stiitzung des Kaisers zur Niederwerfung Friedrichs von der 
Pfalz verurteilen wiirden. Mit tiefer Yerstimmung iiber 
das unevangelische System, das sie in Dresden gefunden, 
schieden die beiden Fiirsten.

Abei* ebendeswegen, weil es dem kursachsischen Kabinett 
nicht gelungen war, die alteren ernestinischen Fiirsten gegen 
die Weimaraner auszuspielen und diese dadurch zu isolieren 
und unschadlich zu machen, weil im Gegenteil das Auf- 
treten Kasimirs und seines Bruders der Befiirchtung Raum 
gegeben hatte, daB eine geheime Yerstandigung zwischen 
ihnen und den weimarischen Fiirsten bestehe, entschlofi 
sich der Kurfiirst, von seinen Raten und besonders von 
seinem Hofprediger gedrangt, den schon seit Wochen er- 
wogenen Plan, sich mit dem Kaiser und der Liga zu ver- 
binden, sofort in die Tat umzusetzen.
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Die Verhandlungen mit Wien kamen schnell zum Ziel. 
Schon Ende Februar 1620 war der Kaiser auf die Bedin- 
gungen, von denen der Kurfiirst seine Waffenhilfe abhangig 
gemacht hatte, eingegangen. Die gegenwartigen Besitzer 
von Stiftern und Klóstern in den sachsischen Kreisen sollten 
in ihrem Besitz nicht gestbrt werden. Johann Georg sollte 
fiir die Kriegskosten die Ober- und Niederlausitz verpfandet 
werden und fiir seine Unterstiitzung irgend ein deutsches 
Fiirstentum, das erledigt wurde, zufallen. Kurz darauf, in 
den ersten Marztagen erfolgte in Miihlhausen die Verbindung 
zwischen Sachsen und der katholischen Liga, die durch die 
Erzbischofe von Mainz und Cbln und durch den Gesandten 
des Herzogs von Bayern vertreten war. Obwohl die Liga 
den evangelischen Standen der sachsischen Kreise nur unter 
der Bedingung, daB sie fortan kein geistliches Gut angriffen 
und dem Kaiser im Kampfe gegen die Bohmen tatsachlich 
Hilfe leisten wurden, ihren Besitz an Kirchengut garan- 
tierten, trug Johann Georg kein Bedenken, sich dem. 
katholischen Biindnis anzuschlieCen und ais Bundesgenosse 
der Liga und des Kaisers in den Kampf gegen Friedrich 
von Bohmen einzugreifen1).

1) Gindely, II, 422 fg.

Die kaiserliche und bayrische Diplomatie hatte ein 
Meisterstiick geliefert. Schon wurden Stimmen laut: Jetzt 
sei der gtinstige Augenblick gekommen, nicht nur die 
bbhmische Kbnigskrone zuriickzugewinnen, sondern in dem 
heiligen Reich die habsburgisch-hierarchische Ubermacht 
von neuem unerschutterlich fest zu begriinden. Sachsens 
Stellungnahme hat wesentlich dazu beigetragen, daB aus 
dem Kampf um die bbhmische Krone sich der unselige 
Krieg um die politische und religibse Vormachtstellung in 
Mitteleuropa entwickelte.

DaB Casimir dieser fiir die evangelische Sache so ver- 
hangnisvollen Entwickelung nach Kraften entgegenzuarbeiten 
versucht hat, zeigt nicht nur sein Yerhalten wahrend der 
Dresdener Konferenzen, davon legen iiberhaupt seine poli- 
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tischen Bestrebungen und Korrespondenzen im letzten Jahr- 
zehnt vor Beginn des 30jahrigen Krieges sprechendes 
Zeugnis ab. Ais das Vorgehen der katholischen Reaktions- 
partei besonders in Siiddeutschland die konfessionellen und 
politischen Gegensatze, die durch den Augsburger Religions- 
frieden kaum beruhigt waren, wieder in aller Scharfe wach- 
gerufen hatte, so daB ein neuer ZusammenstoB befiirchtet 
werden muBte, trat Casimir ebenso wie der Landgraf Moritz 
von Hessen mit Entschiedenheit fur den ZusammenschluB 
aller evangelischen Stande, lutherischen wie calvinischen 
Bekenntnisses, ein. Denn er war der Meinung, daB schon 
die blofie Vereinigung eine so imponierende Wirkung aus- 
zuiiben yermbge, daB der Gegner das Schwert in der Scheide 
lassen werde. Und darauf kam es ihm, dem der Friede 
iiber alles ging, besonders an. Sein Wahlspruch war ja 
das Wort Sallusts: Concordia parvae res crescunt, discordia 
maximae dilabuntur. DaB sein politisches Ideał schweren 
Hindernissen, vor allem wegen der ablehnenden Haltung 
des Kurfiirsten von Sachsen begegnete, hat ihn nicht abge- 
schreckt. Im Interesse seines Yaterlandes und seiner evange- 
lischen Religion hat er immer wieder von neuem der Dresdener 
Regierung gegeniiber seine mahnende Stimme erhoben und 
gleichsam das evangelische Gewissen Kursachsens vertreten. 
Immer wieder hat er durch geschickt zusammengestellte 
politische Argumente den Widerstand des Kurfiirsten gegen 
die Union, in der Casimir die Grundlage des allgemeinen 
eyangelischen Bundes erblickte, zu brechen gesucht. Ais 
er wahrzunehmen glaubte, daB die kurfiirstliche Abneigung 
hauptsachlich in der Unzufriedenheit mit dem pfalzischen 
Direktorium wurzelte, schlug er, wie erwahnt, auf der 
Dresdener Konferenz die Bildung eines eyangelischen nord- 
deutschen Bundes unter sachsischer Fiihrung vor, der 
Schulter an Schulter mit der Union, die wesentlich aus siid- 
deutschen Staaten und Stadten bestand, eine bewaffnete 
Interyention durchfiihren sollte, damit aus den bohmischen 
Wirren nicht ein allgemeiner Krieg entstande.
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Diese seine politischen Bestrebungen haben ihm, wie 
zahlreiche Briefe beweisen, die dankbare Anerkennung der 
meisten evangelischen Fursten des Reiches eingetragen; aber 
von Erfolg sind sie nicht gekront worden. Doch nur un- 
gern und spat hat er dem optimistischen Glauben entsagt, 
daB eine sch wachę Feder, die mit Verstand gefuhrt wird, 
die schwere politische Spannung besser zu Ibsen vermbge 
ais die Kanonem Yielleicht hat er deswegen diese Hoffnung 
so lange festgehalten, weil er sich einer kriegerischen 
Situation nicht gewachsen fiihlte. Denn er war keine kraft- 
volle Natur, die einer gefahrlichen Lagę mit energischem, 
zielbewuBtem Yorgehen gerecht wird. Sein Alter und das 
triibe Geschick, das seinem Yater und GroBvater aus kriege- 
rischer Politik erwachsen war, mag dazu beigetragen haben, 
ihn von kiihnen Entschliissen zuriickzuhalten. Ais die 
Kampfeswogen von Bóhmen nach Deutschland hinuber- 
fluteten, hat er deswegen, im Gegensatz zu seinen ernestini- 
schen Yettern, so lange ais móglich in der Neutralitat, der 
Zuflucht der Schwachen, sein Heil gesucht. Und so ist 
es gekommen, dafi die Geschichtschreibung des 3Ojahrigen 
Krieges den Namen des Fursten nicht kennt, der im letzten 
Jahrzehnt vor Beginn des groBen Kingens wegen seiner 
politischen Tatigkeit, die im nationalen Geiste und echt 
evangelischer Gesinnung wurzelte, allgemeine Achtung 
genoB.

Beilagen.

I.
Herzog Johann Casimir an Kurfurst Johann Georg. 

Coburg, 6. Oktober 1619. Orig. Cob. Arch. B II 21, No. 161.

Freundlicher lieber Yetter, Bruder und Gevatter.
E. Ld. ist unverborgen, welcher maBen die unirten Chur-Fursten 

und Stande kurz verriickter Zeit durch sonderbare Schickungen 
suchen und werben LaBen, daB ein allgemeiner Evangel. Convent zu 
MuhlhauBen gehalten, und. wie bey gegenwertigem iibeln, zertrennten 
Zustand im heil. Rom. Reich, auch androhender groBer Gefahr, das 
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MiBtrauen abzuwenden, hingegen der werte Fried zu reparieren und 
frembder, dem Teutschen Gebliit wiedriger Nationen Einfall zu be- 
gegnen, beratschlagt werden mbge. Welches Suchen unlangst wieder- 
holet, und dazu den 2. Novembris zu Niirmbergk einzukommen, fiir- 
geschlagen worden.

Nun sind dieses grofimechtige deliberationes, und ist offenbahr, 
was fiir merkliche Verenderung sich zugetragen, dahero noch mehr 
Emporung und Reichs verderblicher Schaden zu befiirchten, sogar 
daB wedei- menschliche Mittel, noch Ausgang abzusehen, sondern 
leider zu besorgen, es mbchte der Allmechtige Gott aus gerechtem 
Zorn eine groBe Strafe iiber unser geliebtes Vaterland zu verhangen 
beschlossen haben.

Weil aber doch auch allerdings Hand und FuB sinken zu lassen 
nicht verantwortlich, und dergleichen Sachen zwar billig uff Reichs- 
versammlungen gehbren, aber nach Gelegenheit jetziger Trennung 
im Reich ein fruchtbarlicher Fortgang schwerlich zu hoffen, gleich- 
wohl die Gefahr gro£ und vor Augen, auch von Tag zu Tag zu- 
nimmt, damitt man allenthalben umogeben, und kiinfftig sich noch 
mehr und weitter ereugen oder ausbrechen diirfte, so stehen wir hart 
an, wessen wir uns diesfalls zu erzeigen, ob nicht diese Zusammen- 
kunfft dennoch so ferne zu respiciren, daB von Mitteln, ob und wie 
zur Composition, zu Verhiitung innerlichen Aufstands im Reich zu 
gelangen, geredet. Item eigentliche Demonstration angezogenen ge- 
fahrlichen Intents, und was mafien wider unbillige Gewalt bei starken 
Durchziigen, Einfallen, Streiffen oder Einlagerungen, darwider ein 
oder zwen Śtande zu schwach sein mbchten, und in solchen MiB- 
trauen die YerfaBungen bei den vermengten Kreisen etwa nicht aller- 
dings sich modificiren lassen, man einander die Hand zu bieten und 
heilsame, unumgaengliche Defension nach Erheischung ietziger Leufte 
anzustellen, vernommen wiirde; damach sich ein und der andere 
Stand zu Handhabung des Religions- und Profanfriedens zu erzeigen 
und seine anbefohlenen Land und Lent in Acht zu nehmen; sonder- 
lich weil bei Acceptirung der neuen Kóniglichen Wahl in Bbhmen 
leichtlich sedes belli in frankische und benachbarte Kreise zu ziehen. 
Auch uff allen Fali bei diesem oder jenem passu treuherzige Erinnerung 
und Fiirschlag zu des Reichs allgemeiner Wohlfart und des Vatter- 
lands Bestem zu tun. InmaBen wir Herzog Johann Casimir unsere 
sorgfeltigen Gedanken vor dessen freundlicner Wohlmeinung zu er- 
kennen gegeben. Wann uns da E. Ld. wachendes Aug und treue 
Fiirsorg, was zu Erhaltung Friedens und Ruhe und Wiederhebung 
guten Yertrauens im heil. Reich immer moglich, inngleichen dero Eifer 
da zuyerspiiren, da zuwider den Reichssatzungen ichtwas practicirt, 
wohlmafien bekannt: Ais ersuchen Dieselbe wir freundvetterlich, sinte- 
mal zur persbnlichen Zusammenkunfft allerhand Verhinderung im 
Weg gestanden, ob Sie uns ohnbeschwert Communication wider- 
fahren lassen. wollten, wie beriihrter Convent von Ihr angesehen 
und wohin Sie die Unirten Chur-Fiirsten und Stande zu gebetener 
Nachrichtung beantwortet. Daneben yermeinen, da etwa Ihres teils 
etliche sonderliche Respect und Considerationes miteinfallen taten, 
dafi wir uff obangedeute Mafi und zu vermeldetem Ende unverfang- 
liche Abordnung tun móchten, zumahl weil in gentzlicher Fern- 
bleibung allerhand schwere Dependentia leichtlich erwachsen und 
unserm Lande zugezogen werden kbnnten.
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Das sind umb E. Ld. wir hinwiederumb zu besehułden, auch 
dero sonsten alle behegliche, angenehme Dienste zu erzeigen, bereit- 
willig und geflissen. Datum Coburg, am 6. Octobris 1619.

Johann Casimir und Johann Ernst Gebriider.

II.
Kurfurst Johann Georg von Sachsen an Herzog 

Johann Casimir von Coburg. Weidenhain, 21. November 
1619. Orig. Cob. Areh. B. II 20, No. 129.

Unser freundlich Dienst und was wir viel liebs und guts ver- 
mógen zuvor. Hochgebomer Fiirst, freundlicher lieber Vetter, Bruder 
und Gevatter.

Wir haben E. L. an uns gethanes und den 9. hujus datiertes 
Schreiben heute allhier empfangen, auch aus demselben, welcher 
maBen sich E. Ld. fiir die Communication desjenigen, so wir an die 
Unierten Chur-Eiirsten und Stande geschrieben , freundlich be- 
danken, und daB Sie und dero geliebter Bruder, Herzog Johann 
Ernst zu Sachsen, nicht personlichen unserm freundlichen Suchen 
nach zu uns gelangen konnen, entschuldigen, darneben aber zu ver- 
trauter Abordnung erbieten, verstanden.

Nun hatte es der beschehenen Danksagung nicht bedurft, sinte- 
mal wir die vertrauhche Correspondenz, so wir mit E. Ld. bishero 
gepflogen, nicht allein zu continuiren und aus dergleichen Sachen 
mit derselben zu communiciren jederzeit geneigt und erbotig, sondern 
auch bey ietzigen beschwerlichen und gefahrlichen Zeiten und Leuften 
fiir notwendig erachten.

Was dann E. Ld. Entschuldigung wegen Ihres und dero ge- 
liebten Bruders Nichterscheinens betrifft, vernehmen wir solche zwar 
ungerne, miissen aber dabey bekennen, da£ die angezogenen Ver- 
hinderungen solcher Importanz, daB E. Ld. dahero billich fiir ent- 
schuldigt zu halten; konnen auch keinem, der sich bey diesem Zu- 
stand nicht weit von seinen Land und Leuten begeben will verdenken.

Nachdem aber gleichwol die Notdurft, inmaBen wir E. Ld. 
in unserm jiingsten Schreiben angedeutet, solche persónliche Zu- 
sammenkunfft erfordern will, wir auch der Gedanken, es sollte sich 
noch zur Zeit von einem oder dem andern Ort nichts feindseligs 
oder thatlichs zu befahren sein, oder doch E. Ld. und dero geliebter 
Bruder solche Fiirsehung und Anstellung machen konnen, daB dero 
Land und Leute ihres Abwesens fiir aller Gefahr gesichert sein 
mdchten: Ais ersuchen wir Euer beiderseits L. L. hiermit noch 
einsten freundlich, Sie wollen sich disfalls unbeschwert erzeigen, 
diese Bemiihung uff sich nehmen und uns ehist Zeit und Ort, do 
Ęuer und dero Bruders L. L. zu uns zu gelangen vermeinen, neben 
Ubersendung ihres Futter- und Reisezettels benennen, wollen wir 
uns darauf mit willfahriger Erklarung vernehmen lassen.

Sollte aber Euer beyderseits L. L. von dero Landen abzureisen, 
nochmals bedenklich sein, so bitten wir ferner freundlich, es wolle 
sich iedoch zum wenigsten E. Ld. zu uns verfiigen und der vertrau- 
lichen Conferenz abwartten, inmittelst aber dero geliebten Brudem 
die Ufsicht uff dero Land und Leute anvertrauen.

Were dann auch dieses bey E. Ld., ais wir uns doch nicht, 
sondern vielmehr einer willfahrigen Resolution versehen, nicht zu 

XXIV. 3 
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erhalten, so miissen wir es dahin gestellet sein lassen und wollten uff 
solchen unverhofften Fali der von E. Ld. in ihrem ietzigen Schreiben 
angedeuteten vertraulichen Abordnung erwartten.

Mochten wir E. Ld. in Antwort nicht bergen und seind der
selben angenehme Dienste zuerzeigen allzeit willig.

Datum Weidenhain am 21. Novembris Ao. 1619.
Von Gottes Gnaden etc.

E. L. getreuer Vetter, Bruder und Gevatter bis in Todt. 
Johanns George Churfiirst.

[Eigenhandig.] E. Ld. wollen sich, so es immer muglichen, so 
fiel mufiigen una zu mihr kommen, dan es weis gott hoch von 
nótten, denn der feder nicht alles zu fertrauen; soli es aber uber 
ferhoffen nicht sein, so sein ich, do etwas anders doraus entstehet, 
entschuldiget. E. Ld. ist die gefahr so nahe nicht, ais sie sich ein- 
bilden, und wehre sie so groB, desto mehr solt es E. Ld. bewegen, 
das wihr bersenlichen zusammenkommen. Ich meins guth. E. Ld. 
kennen mich, daB ich derselben treuer freund bin geweBen und wils 
noch bleiben, so lang mihr gott das leben gónnet.



II.
Das 4. Rheinbundsregiment Herzóge zu Sachsen 

im Feldzug von 1813.

Von

Archivar Dr. Joh. Trefftz in Weimar.

Yorbemerkung. Benutzt wurden fur die folgende Ab- 
handlung Archivalien aus dem Herzoglichen Staatsarchiv 
zu Gotha, Kriegssachen A VII, 122 (= Gotha), sowie aus 
dem Geh. Haupt- und Staatsarchiv zu Weimar (= Weimar). 
Ftir die giitige Erlaubnis zur Benutzung des ersteren sei 
an dieser Stelle dem Herzoglichen Staatsministerium in 
Gotha der yerbindlichste Dank ausgesprochen, nicht minder 
dem Herrn Professor Dr. Georges, der in liebenswtirdigster 
Weise dem Verfasser die Durchsicht des betreffenden Akten- 
faszikels hier in Weimar ermbglichte. An Druckwerken 
kommen in Betracht das uberaus seltene Werk August 
Mullers, Geschichtliche Ubersicht der Schicksale und Ver- 
anderungen des GroBh. Sachsischen Militars wahrend der 
glorreichen Regierung Sr. Kgl. Hoheit des Grofiherzogs 
Karl August, Weimar 1825 (= Muller), und die Geschichte 
der Feldzuge und Schicksale der Gotha-Altenburgischen 
Krieger in den Jahren von 1807—1815 von Gustav Jacobs, 
Altenburg 1835 (= Jacobs); beide Arbeiten, besonders die 
von Jacobs, sind wegen ihrer meist guten Angaben von 
Wert. Die Geschichte des 5. Thiiringischen Infanterie- 
regiments No. 94 ("GroBberzog von Sachsen) von E. von 
Heyne, Weimar 1869 (= v. Heyne), beruht in dem be
treffenden Abschnitte, vielfach wórtlich sich anschliefiend 
und die Fehler der Vorlage ruhig ubernehmend, auf Muller, 
daneben sind darin einige wenige Archiyalien, noch dazu 

3* 
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nicht ohne Fehler, herangezogen. Wenn Generalmajor 
Kunhardt v. Schmidt im Militar-Wochenblatt 1903, 562, 
die Geschichte des erst wahrend des Waffenstillstandes ge- 
bildeten neuen Regiments zu Gunsten der des friiher er- 
richteten Bataillon de marche, welches bekanntlich den 
Feldzug auf Seiten der Gegner Napoleons mitmachte, fast 
vbllig ubergeht mit der Motivierung, die Geschichte des 
letzteren biete schon darum das hóhere Interesse, weil es 
diesem Bataillon vergónnt gewesen sei, tapfer fiir die Be- 
freiung Deutschlands mitzukampfen, so kann dieses Argu
ment fur den Historiker, der sich mit der Geschichte des 
Regiments Herzóge zu Sachsen beschaftigt, naturlich nicht 
ausschlaggebend sein.

Die Uberrumpelung und Aufhebung durch preufiische 
Truppen, der das aus weimarischen, gothaischen, Meininger 
und Hildburghauser Mannschaften zusammengesetzte, unter 
dem Kommando des Majors v. Linker stehende Marschbataillon 
am 13. April 1813 in Ruhla, Schwarzhausen und Winter- 
stein zum Opfer fiel, erregte naturlicherweise die Aufmerk- 
samkeit Napoleons in hohem Grade. Hatte doch der Kaiser 
bereits unter dem 7. April uber diesen Truppenteil verfiigt 
und ihn dem Befehle des Generals Bonet unterstellt, der 
nach Empfang seiner Divisionsartillerie von Fulda auf 
Eisenach vorpoussiert werden sollte1). Schleunigst lieB 

1) Correspondance de Napoleon 19821, 19822. Die Starkę des 
Bataillons wurde dabei erheblich iiberschatzt; Napoleon spricht von 
einem millier d’hommes appartenant aux princes de Saxe, es waren 
noch nicht halb so viel, alles eingerechnet. Augenscheinlich war es 
der Wunsch des Kaisers, dafi diese Truppe im Verein mit einer vom 
Obersten Lion kommandierten, starken Abteilung Gardę zu Pferd 
Gotha mbglichst zu halten suchen sollte. Man sollte sich nur zuriick- 
ziehen fiir den Fali, dafi das notwendig sein wurde, und wenn der 
Feind eine grofie Bewegung von Dresden her vornehmen wurde, was 
Napoleon aber nicht fiir wahrscheinlich hielt. Vermutlich dachte 
sich der Kaiser die Sache so, dafi diese Truppenteile, insbesondere 
das thiiringische Bataillon, unterwegs von dem weiter vorriickenden 
General Bonet aufgenommen werden sollten.
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Napoleon am 20. April von Mainz aus an den bei den 
thuringischen Hbfen accreditierten Baron v. St. Aignan 
die Aufforderung ergehen, sich nach Gotha und sobald wie 
moglich nach Weimar zu begeben. Der Gesandte wurde 
angewiesen, sich reserviert zu verhalten und sich in Bezug 
auf die Haltung, welche der Kaiser den beteiligten Re- 
gierungen gegenuber einzunehmen beabsichtigte, nicht zu 
engagieren. Doch sollte er der Uberraschung Napoleona 
Ausdruck verleihen, daB die Fiirsten ihr Kontingent hatten 
aufheben lassen, und daB sie in ihren Landern geblieben 
seien, wahrend diese von den Russen occupiert gewesen 
waren1).

1) Correspondance de Napoleon 19 888.
2) Verfiigung an den Generahnajor v. Wangenheim. Gotha. 

Durch Spruch des Kriegsgerichts vom 12. August 1813 wurde der 
Major kassiert und zu 12jahrigem Arreste auf der Feste Leuchten- 
burg verurteilt, das Urteil wurde dann aber weder eroffnet, noch 
vollstreckt. Nach Kunhard v. Schmidt a. a. O. 566 ist das Vor- 
gehen gegen v. Linker auf eine Anregung von franzósischer Seite 
zuruckzufiihren.

3) Gotha. Jacobs Angaben 293 uber diese Neuaufstellung be-
diirfen zeitlich der Verbesserung. Am 26. Mai machte Oberst v.
Biinau befohlenermaBen Yorschlage wegen der dabei anzustellenden

Gothaischerseits suchte man dem drohenden Unwetter 
hei Zeiten vorzubeugen. Herzog August stellte sich auf 
den militarisch durchaus richtigen Standpunkt, indem er 
„in gerechtem Unwillen11 uber das Vorkommnis am 23. April 
verfugte, den Major v. Linker, sobald man seiner habhaft 
werde, wegen seines unbegreiflichen Verhaltens vor ein 
Kriegsgericht zu stellen und ihn den Gesetzen gemafi richten 
zu lassen 2 3 *). Einen weiteren Schritt in dieser Richtung be- 
deutete es, wenn der Herzog unter dem 7. Mai seinem 
Kriegskollegium seine Absicht zu erkennen gab, mit der 
Wiederherstellung des Bundeskontingents ohne Zeitverlust 
und mit moglichster Beschleunigung den Anfang zu machen; 
ungesaumt sollten wenigstens 2 Kompagnien aus einem Teile 
der diesjahrigen Konskribierten gebildet werdens). Die 
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angeordnete MaBregel stieB auf keine besonderen Schwierig- 
keiten, nur 220 Mann brauchten vorschriftsmaBig einberufen 
zu werden; nbtig waren eigentlich lediglich 197, ein Rest 
von Reservemannschaft, 77 diensttaugliche Leute, war noch 
vorhanden.

Sei es nun, daB er von derartigen Veranstaltungen 
nichts erfuhr, sei es, daB sie ihm zu langsam gingen, genug, 
Napoleon lieB am 24. Mai durch seinen Minister des Aus- 
wartigen dem Baron v. St. Aignan die Anweisung zu- 
gehen, den Herzogen von Gotha und Weimar begreiflich 
zu machen, daB sie ihr Kontingent neu zu stellen hatten. 
Weiter verlangte der Kaiser, daB die Fiirsten die Bewohner 
ihrer Stadte bewaffneten, damit diese vor den feindlichen 
Parteigangern sicher waren, und preufiische Streifparteien 
gehindert wurden, dem Lande und der franzósischen Armee 
Schaden zuzufiigen x). Die Stadte mit mehr ais 2000 Ein- 
wohnern sollten fur Verluste der franzósischen Armee ver- 
antwortlich gemacht werden, die innerhalb ihrer Enceinte 
durch feindliche Detachements geringerer Starkę hervorge- 
rufen wurden, denen sie billigerweise widerstehen kónnten2). 
Noch weit erregter und scharfer lautete eine Verftigung, 
die Napoleon am folgenden Tage von Bunzlau aus er- 
lieB3); die Stórung seiner riickwartigen Verbindungen4)

Offiziere; nahere Mitteilungen uber diese bei Jacobs a. a. O. Unter 
dem 18. Juni erging weiter die Verfiigung, auch im altenburgiscben 
Landesteile 2 Kompagnien, Reservemanuschaft und Konskribierte, 
zu bilden.

1) Diese Verfiigung galt auch fur die anderen sachsischen 
Fiirsten, desgl. fur Reufi und Schwarzburg.

2) So nach der Correspondance de Napoleon 20035. Muller 
9 erwahnt diesen Erlafi uber Organisation einer Biirgerwehr und 
gibt ais Zeitpunkt ihres Inkrafttretens den 28. Mai an.

3) Correspondance de Napoleon 20045.
4) An diesen Ueberfallen war namentlich der Rittmeister v. 

Colomb mit seiner kleinen Schar, spater auch die Liitzower beteiligt. 
Friedrich v. Muller gedenkt ihrer in seinen Erinnerungen, St. Aignan 
war uber diesen Uebelstand fast in Yerzweiflung. 
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hatte seinen ganzen Zorn wachgerufen. St. Aignan sollte 
an die verschiedenen Fiirsten, bei denen er accreditiert war, 
eine in den starksten Ausdriicken abgefaBte Notę richten, 
in der er ihnen das Miffallen des Kaisers dariiber zu er- 
kennen gab, daB einige Parteiganger, die Raubereien im 
Riicken der franzosischen Armee veriibten, in ihren Staaten 
begiinstigt wurden. Napoleon erklarte, er mache sie, die 
Fiirsten, dafiir verantwortlich, eine allgemeine Razzia miisse 
veranstaltet werden, um das Land zu saubern1). Aller 
Schaden, den der Kaiser erleide, werde durch eine dem 
Lande aufzulegende Kontribution gedeckt werden. Und 
drohend fiigte er hinzu, wenn das so weiter fortgehe, werde 
er schliefilich darin ein Zeichen schlechten Willens seitens 
der betreffenden Regierungen erblicken.

1) DaB St. Aignan diese Forderung gestellt hat, ergibt sich 
aus den v. Miillerschen Erinnerungen.

2) Correspondance de Napoldon 20097. ReuB-Schleiz sollte da
gegen die kaiserliche Zufriedenheit ausgesprochen werden.

Hatte in dieser letzten Willenskundgebung der Zorn 
Napoleons sich unterschiedslos gegen alle thiiringischen 
Potentaten gerichtet, so goB der Kaiser in einer Verfugung 
vom 7. Juni an Maret2) die ganze Schale seines Grimms 
auf die Haupter derjenigen aus, die er ais die Hauptschul- 
digen bei diesen Vorgangen ansah, auf die Herzbge von 
Weimar und Coburg, vor allem aber iiber Karl August, 
den er ja schon einmal ais den unruhigsten Fiirsten in 
ganz Europa bezeichnet hatte. St. Aignan sollte angewiesen 
werden, sich nach Erfurt zuriickzuziehen und eine Notę 
an den Herzog zu richten, in der er ihm das ausnehmende 
Mififallen Napoleons mit seinem Verhalten aussprechen muBte. 
Karl August wurde persbnlich fiir alle Unbill verantwort- 
lich gemacht, welche die Armee von feindlichen Partei- 
gangern in seinen Staaten erlitte. Ais iiberlegene Macht 
betrachtete der Kaiser nur gemischte Detachements, die 
Infanterie und Artillerie in sich schlossen, Kavallerie ais 
solche allein łieB er nicht gelten. Weiter sollte dem Herzog 
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vorgehalten werden, er hielte keine seiner Verpflichtungen 
ein, sein Kontingent habe er nicht geliefert, im Gegenteil 
dienten seine Truppen gegen die Franzosen vor Glogau. 
Der volle Zorn des Kaisers iiber die Ruhlaer Uberrumpelung, 
der im April in Erfurt schon dem spateren Kanzler v. Muller 
gegeniiber so elementar zu Tage getreten war, kam noch- 
mals zum Durchbruch. Er warf Karl August den Verrat 
des von ihm gewahlten Kommandanten vor, wobei ais be- 
sonders gravierend in den Augen des Kaisers der Umstand 
galt, dali der Herzog weder gegen v. Linker militargericht- 
lich vorgegangen sei, noch ihm einige Entrtistung iiber sein 
Verhalten kundgegeben habe. Die Mahnung, er solle endlich 
sich vor den Folgen von alledem huten, lieB des Schlimmste 
fiir die Zukunft befiirchten. Auf die Frage der Kontingents- 
stellung kam der Kaiser wenige Tage spater zurtick1). Er 
erklarte, er wolle kein solches an Infanterie weder von 
Weimar, noch von Gotha. Neue Vertrage sollten mit diesen 
beiden Fiirsten abgeschlossen werden, wonach sie ihre Kon- 
tingente kiinftig in Kavallerie zu stellen hatten; eine Ver- 
minderung auf die Halfte, im Verhaltnis der Ausgaben fiir 
beide Truppengattungen, sollte dabei Platz greifen. Die 
sachsische oder deutsche Kavallerie hielt Napoleon fiir gut, 
wahrend er die Infanterie ais mittelmaBig bezeichnete. In- 
dessen blieb dieser kaiserliche Wunsch auf dem Papier 
stehen; es ware fiir die in Frage kommenden Staaten ein 
Ding der Unmbglichkeit gewesen, ihn zu erfullen, hatten 
sie doch schon Miihe genug, den an sie herantretenden 
franzósischen Forderungen auf Aufstellung des Infanterie- 
kontingents zu entsprechen.

1) An Maret, Dresden 13. Juni 1813. Correspondance de Na
poleon 20117.

Mittlerweile war die Organisierung der Kontingente 
in den einzelnen thiiringischen Staaten langsam weiter fort- 
geschritten oder in Angriff genommen worden. Fiir Gotha- 
Altenburg erwies sich dabei der Verlust an Montierungs- 
und Armaturstiicken, die bei Schwarzhausen und in Altenburg 
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von den PreuBen weggenommen worden waren, ais recht 
empfindlich. Herzog August ais derzeitiger Kontingents- 
direktor unterlieB nichts, die Sache móglichst in FluG zu 
bringen. Am 21. Juni wieś er sein Kriegskollegium an, 
die beteiligten Hbfe zu benachrichtigen, daB soviel ais immer 
angangig und wenigstens die gróBere Halfte von den samt- 
lichen Kontingenten gleich dem gothaischen im Laufe des 
kommenden Monats in vóllig marschfertigen Stand ge- 
setzt werde. Ais dann Anfang Juli eine erneute fran- 
zbsische Aufforderung zu ganzlicher Wiederherstellung des 
Bundeskontingents einlief, lieB das gotbaische Ministerium 
unter dem 12. d. M. in Meiningen bedeuten, es sei unver- 
meidlich, schleunigst die erforderlichen MaBregeln zu treffen, 
wobei man darauf hinwies, daB von Gotha-Altenburg bereits 
die Halfte wieder aufgestellt sei, an der volligen Erganzung 
werde mit groBtem Eifer gearbeitet. Diese Versicherung 
entsprach ganz der Wahrheit; denn wenige Tage danach, am 
16., wurde Befehl erteilt, móglichst schnell eine neue Re- 
krutierung fiir beide Landesteile vorzunehmen; die vor- 
geschlagenen MaBregeln der Konskription sollten ungesaumt 
zur Ausfiihrung gebracht werden. Ebenso sollte das Nótige 
zur vólligen Ausriistung des Kontingents seitens des Kriegs- 
kollegiums verfiigt werden, damit diese móglichst schnell 
bewerkstelligt werden konne1). Ahnlich standen die Dinge 
in Weimar; auch hier ward die Komplettierung mit groBter 
Aktivitat betrieben, man hoffte mit dem aufzubringenden

1) In Altenburg sollten iiber die zu den beiden schon jetzt dort 
zu organisierenden Kompagnien erforderliche Mannschaftszahl noch 
364 Mann ausgelost und zur Einstellung bereit gehalten werden. 
Fiir manche innere Einrichtung der Truppe schloB man sich in 
Gotha móglichst dem Vorbilde der groBen Armee an. Die Bagage 
wurde, wenn auch mit Einschrankungen, nach dem franzósisehen 
Reglement organisiert, ebenso verstand man sich zur Anschaffung 
der bei den Franzosen gebrauchlichen Biwaksacke fiir die Mann- 
schaften; dahingegen wurden die teuern goldenen Tschakoschniire 
der Offiziere fiir den Krieg abgeschafft. Alle diese MaBregeln fanden 
die Billigung Herzog Augusts.
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Bataillon in der bestimmten Zeit fertig zu werden i). 
Meiningen berichtete unter dem 23. Juli, der franzosischen 
Aufforderung entsprechend sei nicht nur 1 Kompagnie von 
140 Mann in marschfertigen Stand gesetzt, die bereit sei, 
auf die erste eingehende Ordre auszurucken, sondern man 
sei auch mit gleichem Eifer beschaftigt, eine zweite von 
der namlichen Starkę aufzustellen und binnen kurzem zu 
ihrer Bestimmung abgehen zu lassen. Das Hildburghauser 
Kontingent endlich wurde am 29. ais vollzahlig und voll- 
standig ausgerustet gemeldet, so daB es jederzeit zu dem 
ausruckenden Regimente stoBen konne. Schon bevor diese 
Nachricht eingelaufen war, hatte das gothaische Kriegs- 
kollegium am 22. fiir den Herzog eine Ubersicht uber 
die Gesamtstarke der anderen, in marschfahigem Zustande 
befindlichen Kontingente aufgestellt. Es veranschlagte die- 
selben, wie folgt:
Sachsen-Weimar: 3 provisorische Komp. m. je 2 Leutnants = 600 Mann 
Sachsen-Meiningen: 3 Offiziere, 200 Mann =203 „
Sachsen-Hildburghausen: 1 Offizier 100 Mann =101 „
Sachsen-Coburg-Saalfeld: 4 Offiziere 171 Mann =175 „

wobei die geringe Zahl der vorhandenen Offiziere bemerkens- 
wert ist. Des eigenen Kontingents wird merkwurdigerweise 
bei dieser Aufstellung des Kriegskollegiums nicht gedacht; 
doch laBt sich dessen Starkę beim Ausmarsch von Gotha 
aus einem spateren Rapporte des Obersten v. Miinch vom 
15. August feststellen, danach zahlte das Kontingent an 
jenem Tage in 5 Kompagnien 743 Mann an Gemeinen1 2). 
Eiir Ende Juli wiirde man somit das ganze Regiment auf 
zwischen 18- und 1900 Kopfe anzunehmen haben. Am 
Eormationsorte stiefien dann noch erhebliche Abteilungen 
dazu, von Gotha-Altenburg allein 237 Mann, darunter die 
ganze 6. Kompagnie mit 157 Kópfen3).

1) Schreiben des weimarischen Ministeriums vom 14. Juli. Gotha.
2) 1. Kompagnie 172, 2. 178, 3. 148, 4. 148, 5. 97 Mann. Am 

5. August trafen die Gothaer in Jena ein. Jacobs 295.
3) Jacobs 293 gibt 267 Mann an, „meist unexerzierte und un- 

eingekleidete Leute-1. Die letzten Rekruten aus dem Amte Altenburg
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Die endgiiltige Formierung des Regiments, welches der 
gothaische Major v. Miinch kommandieren sollte, erfolgte 
in Jena am 6. August und an den folgenden Tagen. Es 
prasentierte sich jetzt recht stattlich in folgender Starkę :

Regimentstab: 5 Offiziere,
1. Bataillon: 12 „
2. „ 10
leichtes „ 14 „

41 Offiziere,

27 Unteroffiziere und Gemeine
761
699
889 ii

2376 Unteroffiziere und Gemeine

Auffallig ist hierbei, wie verhaltnismaCig betrachtlich die 
Zahl der Offiziere gegen 14 Tage friiher gewachsen war. 
Die einzelnen Kontingente traten in der iiblichen Weise 
zusammen, Gotha, Meiningen und Koburg formierten die 
beiden Linienbataillone, Weimar und Hildburghausen das 
3., leichte Bataillon; das 1. und 3. setzten sich aus je 5, 
das 2. aus 4 Kompagnien zusammen2), Oberst v. Miinch, 
die Majore v. Kirchbach und v. Wolfskeel kommandierten 
in dieser Reihenfolge die 3 Bataillones). Der Aufent- 
halt in Jena gab einen kleinen Yorgeschmack kiinftiger 

kamen in Pegau zum Regimente, in ihrer Nationaltracht folgten sie 
demselben, die Einkleidung erfolgte erst in Magdeburg, a. a. O. 296.

1) Nach Muller, dem v. Heyne folgt, aber irrtiimlich nur den 
6. ais Termin der Formation angibt. Auf Grund hochsten Befehls 
vom 4. marschierte das weimarische Bataillon unter Kapitan Frei- 
herrn Wolfskeel von Reichenberg am 6. nach Jena, wo es sich an 
das gothaische Oberkommando anschloB. Am 7. trat die Hildburg- 
hauser Kompagnie, 200 Mann stark, zum weimarischen Kontingent 
und unter das Kommando v. Wolfskeels, der nunmehr erst iiber 
das volle Bataillon verfiigte. Rapport des Kapitans vom 8., Weimar. 
v. Heyne irrt weiter, wenn er v. Miinch schon fiir den 6. ais 
Obersten bezeichnet. Dieser Grad wurde ihm erst durch Verfiigung 
Herzog Augusts vom 11. August verliehen, gleichzeitig erhielt der 
Hauptmann v. Kirchbach den Charakter ais Major. Auch Kapitan v. 
Wolfskeel wurde zwischen dem 9. und 15. August zum Major befbrdert.

2) Die letzterem fehlende 5. Kompagnie stieB erst in Magde
burg zum Regiment.

3) So nach v. Heyne a. a. O., Jacobs’ Angabe 295, Haupt
mann v. Ludwig habe das 2. Bataillon kommandiert, trifft fiir 
diese Zeit nicht zu.
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Ereignisse. DieKrankheiten, die sich auch schon vorher gezeigt 
hatten, begannen starker zu grassieren, am 9. August zahlte 
das 3. Bataillon bereits 35 Mann Kranke, von denen 12, 
zum Transportieren unfahig, im dortigen Lazarett zuriick- 
gelassen werden muBten. Daneben lieBen sich die Anfange 
von Desertion spiiren, die bald einen bedeutenderen Um- 
fang annehmen sollte. Am genannten Tage war man in 
Jena iiber den nachsten Bestimmungsort wohl unterrichtet, 
Prinz Bernhard von Sachsen-Weimar hatte Kapitan v. 
Wolfskeel ein Schreiben des Gesandten v. St. Aignan mit- 
geteilt, worin bekannt gemacht wurde, daB das Regiment in 
3 Tagen Ordre erhalten werde, nach Leipzig zu marschieren 1j. 
Am 13. erfolgte der Aufbruch von Jena2), iiber Crossen, 
Zeitz und Pegau riickte das Regiment seinem Ziele zu, aller 
angewandten Miilie ungeachtet nahm die Desertion sehr 
iiberhand 3). Das leichte Bataillon hatte auf diesem Marsche 
im ganzen 16 Mann Abgang4), was aber ais sehr gering 
angesehen wurde im Vergleich zu den anderen Kontingenten, 
von denen beispielsweise bei einer Kompagnie allein in 
2 Nachtąuartieren 30 Mann desertierten. Den Gesamt- 
verlust in dieser Hinsicht beziffert Oberst v. Miinch fur das 
ihm unterstellte Kontingent am 15. August auf 60 Mann 
bei 4 Kompagnien. Empfindlich machte sich auch der Mangel 
an arztlichem Personal geltend, die Meininger hatten iiber- 
haupt keinen Chirurgen aufzuweisen, es gab schon mehrere 
Kranke.

Um Mittag des 15. August traf das Regiment in Leipzig 
ein. Da Oberst v. Miinch an General Bertrand, den fran- 
zbsischen Kommandanten der Stadt, gewiesen war, so ver-

1) Alles auf Grund eines v. Wolfskeelschen Berichtes an den 
Herzog Karl August von diesem Tage. Weimar.

2) v. Heyne gibt ganz falsch den 7. ais Abmarschtag an, 
danach hatte man bis Leipzig iiber 8 Tage gebraucht!

3) Rapport v. Miinchs an das gothaische Kriegskollegium 
vom 14. August. Gotha.

4) Rapport v. Wolfskeels vom 15. August, Weimar, teilweise 
bereits benutzt bei v. Heyne 146.
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fiigte er sich in Begleitung der Kommandeure der beiden 
anderen Bataillone zu diesem, um weitere Ordres einzu- 
holen. Der 1'ranzose erteilte ihm den Befehl, nach An- 
ordnung des Fiirsten von Neuchatel am 16. friih wieder 
aufzubrechen und uber Dieskau, Kónnern, Atzendorf nach 
Magdeburg zu marschieren; ais Termin des Eintreffens da- 
selbst war der 19. festgesetzt. Im weiteren Gesprach machte 
General Bertrand dem Obersten den Antrag, das Ganze in 
2 Linienbataillone zu formieren, was dieser durch Hinweis 
auf das Fehlen einer Kompagnie Coburger und sonstiger 
Mannschaft vor der Band abzulehnen suchte. Da v. Munch 
aber voraussah, dafi dieses Verlangen in Magdeburg un- 
fehlbar wiederholt werden wurde, erbat er sich von seiner 
vorgesetzten Behbrde in der Heimat Weisung wegen der 
dabei anzustellenden Chefs. Dem weimarischen Major v. 
Wolfskeel gegeniiber auBerte Bertrand, daB wenig Offiziere 
bei den Kompagnien stiinden. v. Wolfskeel suchte diesen 
Vorwurf dadurch zu entkraften, daB er ausfuhrte, das 
Bataillon sei an Offizieren komplett, die manąuierenden 
befanden sich in Danzig, also immer bei der franzbsischen 
Armee, ein Argument, das anscheinend aber keine Beriick- 
sichtigung fand. Der Major gab sich daruber keinem Zweifel 
hin, daB die franzósische Behbrde darauf antragen werde, 
daB die bisher unbesetzten Kapitanstellen bei den Kom
pagnien besetzt wiirden, und liefi alsbald Vorschlage dazu 
nach der Heimat abgehen1 2).

1) 2 Obersten, 3 Offiziere.
2) Ueber den Leipziger Aufenthalt liegen 2 Rapporte v. Wolfs- 

keels an das Landschaftskollegium und an den Herzog Karl August, 
Weimar, und einer des Obersten v. Miinch, Gotha, vor, die ein- 
ander gut erganzen. Fur die Behauptung v. Heynes 146, General 
Bertrand Łabę verlangt, daB die nach dem Rheinbundsvertrag noch 
fehlende Kopfzahl schleunigst und vollstandig noch erganzt werden 
miisse, findet sich in den Rapporten v. Wolfskeels nicht die geringste 
Spur.

Wie befohlen brach das Regiment am 16. August auf 
und erreichte auf der vorgeschriebenen Route in vier- 
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tagigem Marsche die Festung Magdeburg, wo es bei guter 
Zeit, nachmittags 2 Uhr, einriickte und sogleich die Muste- 
rung vor dem Gouverneur, Grafen Lemarois, passierte und 
von diesem ubernommen wurde1). Die Revue ging sehr 
geschwind vor sich, der General lieB das ganze Regiment 
auf dem Markte aufmarschieren, worauf ein Quarre formiert 
wurde. Das leichte Bataillon yollzog erstere Bewegung in 
Ziigen und machte eine Schwenkung, die so ziemlich gut 
exekutiert wurde, was nach v. Wolfskeels etwas selbst- 
gefalligem Briefe allgemeines Aufsehen erregte 2). Auch das 
Prasentieren wurde von den Weimaranern besser ausgefuhrt, 
mit der Eąuipierung, Haltung und dem Exerzieren der 
Truppe schien Lemarois sehr wohl zufrieden zu sein. Den 
Gothaern brach wahrscheinlich der Umstand den Hals, daB 
sie noch nicht ganz formiert waren, sie machten namlich 
nur 1 Bataillon aus3). Ein Punkt ward, wie in Leipzig, 
auch hier beanstandet: das Fehlen der Offiziere. Der 
Gouverneur wunderte sich, daB die beiden meiningischen 
Kompagnien nur von Leutnants gefuhrt wurden; auch beim 
weimarischen Kontingente fand er zu wenig Offiziere und 
erkundigte sich nach den manquierenden Kapitanen, worauf 

1) Die Schilderung der Yorgange in Magdeburg beruht auf je 
einem Rapporte des Obersten v. Miinch vom 20., Gotha, und des 
Majors v. Wolfskeel vom 22., Weimar, sowie dem Extrakte aus 
einem undatierten Briefe des Letztgenannten, ebd. v. Heyne a. a. 
O. hat 'den 2. Rapport, freilich ganz unzureichend, benutzt, er bringt 
es fertig, ihn mit einem vom 22. September durcheinander zu werfen!

2) Naiv meint er, die dortige Garnison habe yielleicht so was 
nicht machen kbnnen! In den besseren Leistungen des Bataillons 
bei der Reyue erbliekte er den Grand, weshalb dasselbe dann in der 
Festung bleiben durfte.

3) So berichtet Major v. Wolfskeel. Es ist das nach dem, was 
wir friiher iiber die Formation in Jena hórten, einigermaBen iiber- 
raschend, findet aber eine gewisse Bestatigung in der gleich zu er- 
wahnenden Verfiigung Lemarois. Persbnlich war Oberst v. Miinch 
von seiner Aufnahme beim General sehr befriedigt, er bezeichnete 
sie ais eine yorziigliche.
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sich v. Wolfskeel mit demselben Argumente, welches er 
Bertrand gegeniiber angefuhrt hatte, aus der Verlegenheit 
zu ziehen suchte, Lemarois schien damit ziemlich zufrieden 
zu sein. Die Yerfiigungen, welche der Generalgouverneur 
unmittelbar nach der Revue traf, bezogen sich vor allem 
auf die Organisation des Regiments; er befahl, daB dasselbe 
anders formiert werde und zwar, wie seiner Zeit in Jena, 
in 3 Bataillone, 2 schwere (Gotha, Meiningen und Coburg) 
und 1 leichtes (Weimar, Hildburghausen). Bei den schweren 
wurden 2 Grenadierkompagnien bezw. 1 Grenadier- und 
1 Voltigeurkompagnie aus den 6 Musketierkompagnien auf- 
gestellt, letztere also auf 4 reduziert; Bataillone und Kom- 
pagnien wurden auf gleiche Starkę gebracht, die beiden 
schweren Bataillone zahlten je 600 Mann, jede Kompagnie 
150 1). Aus der ubrig bleibenden Mannschaft wurde ein 
Depot unter Premierleutnant Aschenbach errichtet, das man 
in der Festung zuriicklieB. Wenn Lemarois sodann an- 
ordnete, daB das Regiment bis auf weitere Ordre ais 
Garnison in Magdeburg verbleiben sollte, so gestalteten 
sich die Dinge in Wirklichkeit teilweise doch recht er- 
heblich anders. Die beiden schweren Bataillone sollten 
sofort, noch am 20., das eine Stunde von der Stadt ent- 
fernte jenseits der Elbę liegende Lager (Friedrichstadt und 
Krakau) beziehen, das leichte hingegen in der Stadt zuriick- 
bleiben. Durch langes Bitten erhielten jene endlich die 
Erlaubnis, 1 Tag langer verweilen zu dtirfen, am 21. mar- 
schierten sie nach ihrem Bestimmungsort ab. Die Yer- 
legung der schweren Bataillone kam jedenfalls sehr iiber- 
raschend und ungelegen. Man hatte beim Regiment die 
Hoffnung gehegt, daB man ihnen Zeit zur Formation gónnen 
werde, die im hbchsten Grade notwendig war; durch die 
Ordres wurde das vereitelt. Die fehlenden Ausrustungs- 

1) Zum 2. Bataillonschef schlug v. Miinch den Hauptmann 
v. Ludwig vor. Den hochst notigen Regimentsadjutanten gedachte 
der Oberst dem gothaischen Kontingente zu entnehmen.
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gegenstande, vorzuglich Schuhe, dann Hem den, Tornister 
und Feldkessel, wurden aber durch Ankaufe aus den Ma- 
gazinen der Festung vor dem Ausmarsch noch glucklich 
beschafft1). Mit der Eąuipierung des Regiments scheint 
es gewaltig gehapert zu haben, wenigstens horen wir wenig 
spater2 3 * * *) uber die Gewehre z. B. groBe Klage; sie seien so 
schlecht gearbeitet, daB sie, wie sie ausgepackt wurden, 
auch sogleich repariert werden muBten, vorzuglich erwies 
sich der Umstand ais sehr ubel, daB die Bajonette so wenig 
paBten.

1) An Geldmitteln wird es nicht gefehlt haben, der Aufwand 
fur das gothaische Kontingent allein war mit 6000 Talern auf 
den Monat veranschlagt. Vermutlich wurden damals auch die Aus- 
zeichnungen fur die Grenadiere beschafft. Ais unumganglich wurde 
ferner der Ankauf einiger Packpferde vom Obersten bezeichnet, es 
waren nur 8 Stiick vorhanden, wahrend mindestens 11—12 nbtig 
waren, um die beiden Bataillonschefs und den Brigadeadjutanten mit 
dergleichen zu versehen.

2) Bericht des Kriegskommissars Kiihl vom 15. September. Gotha.
3) Am besten hat ihn der Kaiser selbst in seiner knappen, alles

wesentliche enthaltenden Weise in dem Schreiben an den Kriegs-
minister Ciarkę, Gbrlitz, 18. August 1813, Correspondance de Na
poleon 20410, skizziert.

Wahrend das leichte Bataillon im Garnisondienst Ver- 
wendung fand, fuhrte das Schicksal die beiden schweren 
sogleich auf das Schlachtfeld gegen den Feind. der Aufent- 
halt im Lager beschrankte sich wohl lediglich auf den 
Durchmarsch.

Der groBe Angriffsplan Napoleons auf Berlin ist be- 
kannt8). Unter dem Oberbefehle Oudinots, des Herzogs 
von Reggio, sollten 3 franzbsische Armeekorps, das 4. (Ber
trand), 7. (Reynier) und 12. (Oudinot selbst), zusammen mit 
dem 3. Kavalleriekorps Arrighis, des Herzogs von Padua, 
von Luckau aus gegen die feindliche Hauptstadt vorbrechen. 
Der Fiirst von Eckmuhl, Davoust, sollte von Nordwesten her, 
von Hamburg aus, mit dem 13. Korps und dem danischen 
Hilfskorps auf das gleiche Ziel losmarschieren. Gewisser- 
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maBen das Zwischenglied zwischen diesen beiden, raumlich 
weit getrennten Heerkbrpern sollte durch eine von Magde
burg aus vorstoBende Truppenmacht gebildet werden. Der 
Divisionsgeneral Girard wurde angewiesen, mit 8—10000 
Mann des aktiven Teils der Garnison aus der Festung zu 
debouchieren, um die Bewegungen der Korps, welche auf 
Berlin operierten, zu erleichtern. Das Oudinotsche und 
Davoustsche UnternehmenJ) kommen fiir uns nicht in Be- 
tracht, hier handelt es sich lediglich um die Diversion 
Girards, an welcher die thiiringischen Bataillone teilnahmen.

Die Truppenmacht, iiber welche der franzosische General 
verfiigen konnte, setzte sich an nationalfranzbsischen Truppen 
zusammen aus je 2 Bataillonen des 18., 19. und 72. Linien- 
regiments, sowie des 26. leichten Infanterieregiments; 
dazu traten die verbiindeten Kontingente: ein illyrisches, 
das 4. und 9. westfalische Regiment und unsere beiden 
Bataillone, die Infanterie wird im ganzen, wohl etwas zu 
niedrig, auf 15 Bataillone angegeben. An Reiterei hatte 
Girard 6 franzosische Eskadrons, an Artillerie 16 Kanonen 
und 2 Haubitzen; die Gesamtstarke der Division mochte 
zwischen 9- und 10000 Mann betragen1 2). Die Thiiringer 
speziell waren der Brigade des Generals Babille zugeteilt. 
Der Aufbruch erfolgte in der Friihe des 21. August, nach 
dem Schreiben eines weimarischen Korporals rtickten die 
beiden Bataillone nachts 2 Uhr ins Schlachtfeld. Girard 
warf sich zunachst mit seiner Division bei Gubs auf das 
von General Puttlitz befehligte, aus 6 Bataillonen und 3 Es
kadrons bestehende kleine Magdeburger Blokadę-, richtiger 
Beobachtungskorps und griff es lebhaft an. Wenn wir 

1) Jen es scheiterte bei GroBbeeren an der Tapferkeit Biilows 
und seiner Preufien, dieses kam schon in Mecklenburg zum Stehen.

2) Jacobs 297—298. Die Beschreibung des Treffens von Hagels- 
berg, Berlin 1817, S. 5, gibt den Franzosen die Starkę von 16000 
Mann mit 22 Geschiitzen, was indessen ais zu hoch gegriffen er- 
scheint. Die obige Angabe pafit besser zu Napoleons Schatzung in 
dem Schreiben an Ciarkę.

XXIV. 4
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dem eben erwahnten Korporał Glauben schenken diirfen, 
waren die Thtiringer schon hierbei wenig glucklich, gegen 
Abend waren sie geschlagen, viele gefangen, tot und auch 
verwundet. Er berichtet weiter: die Franzosen und West- 
falinger bekamen vor der Stadt die Kbpfe gewaschen; die 
Festungsbesatzung suchte ihnen durch Lbsen aller Kanonen 
zu helfen, es war aber den Kosaken wie nichts, sie hieben 
alles zusammen1). Indessen erreichte Girard an diesem 
Tage seinen Zweck vollkommen, jenes kleine Korps wurde 
in mehreren Gefechten gezwungen, sich aus seinen Schanzen, 
6 an der Zahl, zuruckzuziehen und bis Burg verfolgt; am 
Abend bezog die Diyision ein Biwak bei diesem Stadtchen, 
welches bei dieser Gelegenheit ziemlich rein ausgeplundert 
wurde. Am folgenden Tage wendete Girard sich bstlich 
und setzte seinen Vormarsch gegen den Feind weiter fort, 
kleine Yorpostengefechte abgerechnet, vollzog sich dies Yor- 
dringen ziemlich ruhig, bei und in Ziesar2) wurde ein Lager 
bezogen und Vorposten vorgeschoben. Am 23. standen 
diese bei Viesen, sudbstlich von Flaue, am 24. wurde 
preuBischerseits eine erfolgreiche Rekognoszierung gegen 
die franzosische Stellung vorgenommen. Bis zum Morgen 
des 25. August blieb die Diyision bei Ziesar stehen, an- 
geblich, um betrachtliche Yerstarkungen von Wittenberg 
her zu erwarten, tatsachlich aber wohl, weil jede Nachricht 
von der franzbsischen Nordarmee unter Oudinot fehlte, die 
am 23. bei GroCbeeren geschlagen und zum Ruckzuge ge
zwungen worden war. In yblliger Unkenntnis dieses Vor- 
falles — die abgeschickten Ordonnanzen, Spione und Boten 
wurden vom Feind e abgefangen — brach Girard, der nun- 
mehr sozusagen in der Luft hing, am Morgen des 25. nord- 

1) Die Schilderung des Korporals ist freilich nicht ganz ohne 
Bedenken.

2) Die Thtiringer Bataillone speziell wurden in der Stadt ein- 
quartiert.
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ostlich gegen Brandenburg hin auf1), um sich dann aber, 
ais die Nachricht einlief, dieses sei stark besetzt, wieder 
ostlich zu wenden; spat in der Nacht wurde das Stadtchen 
Briick erreicht, vom Feinde war man nichts gewahr ge- 
worden. Nach Jacobs verlief die Sache an diesem Tage 
wesentlich anders; wie er angibt2), hatte die Division auf 
diesem forcierten Marsche groBe Verluste erlitten, indem 
viele Soldaten ermiidet zuriickblieben und in die Hande 
der Kosaken fielen, welche die Kolonne stets umschwarmten ; 
die beiden Bataillone des Regiments Herzóge zu Sachsen 
hatten allein auf diese Weise fast 200 Mann eingebullt. 
Briick bezeichnet den ostlichsten Punkt des franzosischen 
Vordringens; mit Anbruch des 26. machte Girard eine riick- 
gangige Bewegung in der Richtung auf Magdeburg hin 
und bezog nach 3—4-stiindigem Marsche, also noch im 
Laufe des Vormittags, mit seinen Truppen ein Lager bei 
dem Dorfe Liibnitz, wo dann biwakiert wurde. Der Rest 
des 26. verlief noch ruhig, aber am 27. mittags 1 Uhr 
wurde die Division, wahrend ihr General mit einem nicht 
unbetrachtlichen Teile derselben, etwa der Halfte, auf einer 
Rekognoszierung gegen die Kosaken Tschernitschefs, die 
hinter Belzig standen, abwesend war, sehr uberraschend 
von preuBischen Truppen3) von allen Seiten umringt und 
angegriffen, in einem Augenblicke war alles in Aktion. Es 
kam den Angreifern zu statten, dali die Franzosen so gut 

1) Gerade dieser Marsch vom 25. spricht dafiir, daB Girard 
keine Kunde von der Niederlage des franzosischen Heeres am 23. 
gehabt hat; auf preuBischer Seite hat man freilich das Gegenteil 
vorausgesetzt. Beschreibung S. 3.

2) a. a. O. 299. Die Darstellung oben beruht fiir diese ein- 
leitenden Marsche hauptsachlich auf Jacobs’ Werke, weiter auf einem 
Rapporte Oberst v. Miinchs vom 6. September. Gotha.

3) v. Miinch, und ebenso Jacobs, berichtet auch von russi- 
schen Truppen (Kosaken), doch ist dereń Anteil am Treffen ganz un- 
bedeutend. Der Oberst befindet sich weiter im Irrtum, wenn er 
Billów ais den feindlichen Feldherrn bezeichnet, die PreuBen wurden 
yielmehr von General Hirschfeld kommandiert.

4*
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wie keine Vorposten ausgestellt hatten, nur kleine Feld- 
wachen standen dicht vor dem Lager. Nach. dem Rapport 
Oberst v. Miinchs zog sich die Division, in Quarres for- 
miert, etwas zuriick, um eine bessere Position einzunehmen, 
diese Bewegung kostete aber schon viele Leute, ebenso 
ging bei dieser Gelegenheit beinahe die ganze Divisions- 
eąuipage yerloren1). Ahnlich, aber mit abweichenden De- 
tails, schildert Jacobs 2) diese ersten Vorgange des Treffens. 
Danach wurde das Lager auf einmal von einer groBen An- 
zahl von Kosaken tiberfallen, die franzósische Kavallerie 
in wilder Unordnung zuriickgeworfen. Die Infanterie trat 
rasch ins Gewehr, auch das thiiringische Regiment stellte 
sich auf, wurde aber von der franzosischen Reiterei selbst 
auseinander gesprengt. Das 2. Bataillon besonders geriet 
in die gróBte Unordnung, nur mit Miihe gelang es den 
Offizieren und einigen gedienten Unteroffizieren. die jungen, 
uneinexerzierten Leute wieder zum Eintritt in ihre Glieder 
zu vermógen. Der Quarrebildung gedenkt auch dieser 
Schriftsteller, nach ihm wurde aber ein solches mit Miihe 
zu stande gebracht; da gleich zu Anfang 2 Kanonenkugeln 
in dasselbe einschlugen und 5 Unteroffiziere und 9 Mann 
niederwarfen, so nahm auch innerhalb desselben die Ver- 
wirrung bald iiberhand. Ein besonderer Verlust entstand 
noch dadurch, daB Kapitan v. Uttenhofen vom Coburger 
Kontingente sich gleich zu Anfang des Gefechts, ohne Ordre 
dazu erhalten zu haben, mit dem groBten Teile seiner Kom
pagnie in ein nahegelegenes Dorf (Liibnitz) warf, um dort 
seine Leute zu sammeln, zu ordnen und den Ort zu ver- 
teidigen. Da dieser aber bereits vom Feinde umringt war, 
fiel er mit seiner ganzen Abteilung in feindliche Gefangen-

1) Die Trainknechte der Thiiringer Bataillone retteten sich zwar 
fiir ihre Person mit ganz geringem Verluste, waren aber genotigt, 
da die meisten Packpferde schon gedriickt waren, samtliche Offiziers- 
equipage wegzuschmeiBen, die dann verloren ging.

2) 299-300.
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schaft x). Der Angriff der PreuBen auf Liibnitz war erfolg- 
reich, die Franzosen und ihre Yerbundeten muBten den 
Riickzug auf Hagelberg antreten, hier aber kam das Ge- 
fecht nochmals zum Stehen. General Girard kehrte von 
seiner Rekognoszierung zuriick und stieB mit seinen Truppen 
wieder zumGros; obwohl alsbald selbst vi elfach verwundet 1 2 3), 
gelang es ihm, den Feind noch einmal auf allen Seiten 
zuriickzudrangen. Der Kampf wurde bald wieder allgemein 
und sehr hartnackig, anhaltendes Regenwetter yerhinderte 
das Losgehen der Gewehre, die franzbsische Artillerie er- 
wies sich der preuBischen ais weit iiberlegens). Ais die 
PreuBen aber, wie v. Miinch meint, mit neuen Yerstar- 
kungen von allen Seiten wieder ansetzten und einen ent- 
schlossenen Bajonettangriff ausfiihrten, fiel die Entscheidung 
zu ihren Gunsten. Die Anhbhe vor Hagelberg wurde er- 
obert und die Franzosen in das Dorf hineingeworfen, wo 
dann Kolben und Bajonette die furchtbare Schlachterarbeit 
dieser „Landwehrschlacht“ grundlichst besorgten4). v. 
Miinch schreibt den Ausgang der Heftigkeit des Angriffs 
und der Uberlegenheit der feindlichen Kayallerie zu. Am 
Abend war der Riickzug allgemein. Die Reste des thiiringi- 
schen Regiments sahen sich gezwungen, um 8 Uhr in die 
naheliegenden Walder sich zuriickzuziehen und sofort ihre 
Retirade bis nach Wittenberg5) fortzusetzen, ohne Unter- 
brechung wurde marschiert, am 28. friih die Festung endlich 

1) So nach dem Berichte v. Munchs; Jacobs 302 behauptet, 
die Kompagnie habe mehr freiwillig ais gezwungen die Waffen ge- 
streckt. Das klingt nicht unwahrscheiniich; denn die PreuBen hatten 
zum Teil die Weisung bekommen, den gezwungenen Bundesgenossen 
der Franzosen zuzurufen: Werft die Waffen wegl, was vermutlich 
nicht ohne Wirkung geblieben ist.

2) Er erhielt in der Affaire nicht weniger ais 8 Blessuren, da- 
von eine im Unterleib, und blieb infolge derselben lahm.

3) Nach Jacobs 300.
4) Die Vernichtung der feindlichen Bataillone in Hagelberg 

betraf in der Hauptsache die nationalfranzosischen Teile der Division.
5) Andere Teile der Division fliichteten nach Magdeburg.
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erreicht. Dieser Riickzug,rder nicht ohne Verfolgung seitens 
des Feindes vor sich ging, gestaltete sich besonders ver- 
hangnisvoll und verlustreich. Sehr viele Leute gingen Ent- 
kraftung halber verloren und fielen in feindliche Gefangen- 
schaft, ein Schicksal, von welchem auch mehrere Offiziere x) 
betroffen wurden. Auch die EinbuBe an Materia! war be- 
deutend, da der gróBte Teil der Mannschaft die Tornister 
und Feldreąuisiten auf der Flueht weggeworfen hatte. Der 
preuBische Erfolg war ein vollstandiger: ein Girardsches 
Korps erschien in diesem Feldzuge nicht wieder auf der 
Bildflache 1 2).

1) Bataillonskommandeur v. Ludwig z. B.
2) Beschreibung S. 35.
3) Jacobs 302 beziffert den Verlust an Gefangenen, offenbar 

viel zu niedrig, auf 140 Offiziere und gegen 2000 Mann; HauBer, 
Deutsche Geschichte IV, 271, gibt 3000 an, die annahernd richtigsten 
Zahlen wohl in der Beschreibung a. a. O. Ahnlich differieren die 
Angaben iiber die Effektivstarke der Division nach dem Treffen: 
Jacobs a. a. O. 3500 Mann, wohl viel zu hoch; HauBer a. a. O. 
noch etwas iiber 1700, was der Wahrheit mehr entsprechen wird.

4) Baville starb spater an seinen Blessuren in Magdeburg. Ja
cobs 301 Notę.

5) Ein undatierter Situationsetat, der aber jedenfalls dem Ende 
August und zwar noch der Zeit vor der Liibnitzer Affaire entstammt, 
in Gotha; er setzt an: Stab: 3 Offiziere, 29 Mann; 1. Bataillon:

Die geschlagene Division befand sich in einem be- 
dauernswerten Zustande. Allein an Gefangenen hatte sie 
weit iiber 4000 Mann eingebiifit3), ein bedeutender Teil 
ihrer Artillerie, 5 Kanonen und 2 Haubitzen, war in der 
Hand des siegreichen Gegners geblieben, der auch iiber 
6000 Gewehre erbeutete, ein wertvoller Gewinn fiir die 
teilweise nur hbchst maBig ausgeriisteten preuBischen Land- 
wehren. Der franzosische Divisionar und der Brigade- 
general4) des thiiringischen Regiments waren schwer ver- 
wundet. Die beiden Bataillone des letzteren waren in einer 
Gesamtstarke von etwa 12—1300 Kópfen, Offiziere und 
Mannschaften, in den Kampf gegangen5). Der Yerlust an 
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Toten und Verwundeten war, entsprechend dem verhaltnis- 
maBig geringen Anteile an der Afiare, ganz unbedeutend, 
v. Miinch veranschlagt ihn auf 40—60 Mann, um so be- 
trachtlicher war aber die Zahl der Gefangenen und Deser- 
teure. Der Oberst verfugte am 29. im Lager vor Witten
berg nur noch iiber 17 Offiziere (14 von Gotha, 3 von 
Meiningen), 30 Unteroffiziere und 205 Soldaten, insgesamt 
252 Mann 1), der Totalabgang betrug also etwa 1000 Mann, 
was einer Vernichtung der Bataillone gleichkam. Aus den 
Resten formierte v. Miinch noch am selben Tage 2 Kom- 
pagnien und verteilte samtliche Offiziere darauf. Letztere 
befanden sich in der unangenehmsten Lagę, da, wie erzahlt, 
die gesamte Offizierseąuipage, mit Ausnahme der des Obersten, 
verloren gegangen war, sie waren auCer stande, diesen 
Verlust zu ersetzen 2).

1) Rapport des Obersten vom 29. August, Gotha; Jacobs 302 
gibt eine etwas hóhere Zahl. Die samtlichen Tamboure waren gleich 
bei Beginn des Riickzuges von Liibnitz mit ihren Tambourmajors 
davongelaufen. Jacobs a. a. O. Nach dem Einmarsch in Magde
burg fanden sich von den zuriickgebliebenen Leuten keine mehr dazu.

2) v. Miinch unterbreitete deshalb am 6. September dem 
Kriegskollegium den Vorschlag einer Vergiitung fiir die Offiziere. 
Diese wurde genehmigt, „wenn die stattgefundenen Ereignisse erst 
in ein naheres Licht geriickt seien“. Im Hinblick auf die Verluste 
vom 27. August verfiigte Herzog August am 17. September, daB eine 
vollstandige Montierung und Armatur fiir das ganze Kontingent so- 
fort in Bestellung gegeben werde.

Bis zum 1. September friih biwakierten die Uberreste 
der thuringischen Bataillone mit den Triimmern der Division 
Girard vor Wittenberg diesseits der Elbę, dann traten sie, 
durch den Strom vor dem Gegner gesichert, den Riick- 
marsch uber Dessau und Kalbe an und riickten am 3. wieder 
in Magdeburg ein. Ais Oberst v. Miinch hier eintraf, er- 
hielt er sogleich die vom Fiirsten von Neuchatel gegebene 
Ordre, das weimarische Bataillon, welches, wie wir wissen, 

11 Offiziere, 687 Unteroffiziere und Mannschaften; 2. Bataillon: 
9 Offiziere, 525 Unteroffiziere und Mannschaften.
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seither vom Regimente ganz getrennt und einer anderen 
Division ais selbstandige Truppe zugeteilt gewesen war, 
wieder ais nunmehr 2. Bataillon an das 1. anzuschlieCen 
und aus dem Ganzen ein Regiment zu formieren. Das 
1. Bataillon, das faktisch ja nur aus 2 Kompagnien bestand, 
wurde reorganisiert, das zuruckgebliebene Depot (1 Offizier, 
175 Unteroffiziere und Mannschaften) und eine mittlerweile 
eingetroffene 2. Kompagnie des coburgischen KontingentsJ) 
wurden mit ihm vereinigt, so daB es in 5 Kompagnien 
wieder eine Starkę von iiber 500 Mann1 2) erreichte. Diese 
Neuformation, welche nach einem Rapport des Obersten 
vom 15. September am 7. angeordnet wurde, kommt bereits 
in einem Situationsetat vom 5. zum Ausdruck, wonach der 
Stab 5 Offiziere, 34 Mann zabite, die beiden Bataillone 
einen Effektivbestand von 29 Offizieren und 1393 Unter- 
offizieren und Mannschaften aufwiesen, von denen aber nach 
Abzug der Kranken (3 Offiziere, 155 Mann) nur 26 Offiziere, 
1238 Unteroffiziere und Mannschaften dienstfahig waren. 
Das ganze Regiment wurde der Brigade des westfalischen 
Generals v. Langenschwarz zugeteilt, die wiederum einen 
Teil der Division Lannes ausmachte.

1) Diese neu eingetroffene Truppe, welche Kapitan Wilhelm 
v. Schauroth befehligte, geriet bald in die unangenehmste Ver- 
legenheit, da der coburgische Stabsfourier mit der Kriegskasse eigen- 
machtig von Wittenberg aus nach Coburg zuriickgegangen war. 
Drastische Schilderungen von dem unfertigen Zustande dieser Ab- 
teilung und den Fahrnissen ihres Marsches nach Magdeburg in dem 
kiirzlich (1905) erschienenen Buche des Freiherrn Alexander v. 
Schauroth, Im Bheinbundsregiment wahrend der Feldziige in Tirol, 
Spanien und BuBland 1809—1813, S. 256 ff., das auf den Auf- 
zeichnungen Wilhelms v. Schauroth beruht.

2) Die Zahlen der Bapporte stimmen nicht mit Jacobs An-
gaben uberein.

Die Formation des 1. Bataillons war noch nicht ganz- 
lich in Ordnung, ais Oberst v. Miinch am 7. September 
angewiesen wurde, mit demselben in die Friedrichsstadt 
zu marschieren und dort ein franzosisches Bataillon abzu- 
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losen. Am 9. ging es von da weiter nach Krakau, y2 Stunde- 
von der Festung, auf Vorposten, welcher Dienst bis zum 
12. Mittags versehen werden muBte. Nachdem franzósische 
Ablósung eingetroffen war, kehrte unser Bataillon wieder 
in die Festung selbst zuriick, wo es nun zum Garnison- 
dienst herangezogen und taglich zweimal exerziert wurde 4).

Das friihere leichte Bataillon war die ganze Zeit uber 
in Magdeburg geblieben, gegen Ende August war es in 
3 Kasernen einąuartiert. Der Dienst war ein auBerst be- 
schwerlicher, taglich muBte die Truppe wenigstens 2 Offi- 
ziere, 18 Unteroffiziere und 112 Fiisiliere zur Wachę geben 
ins Lager und in die Schanzen 2). Dabei wurde stark exer- 
ziert, alle Tage muBte man gewartig sein, vor den Feind zu 
riicken. Uber die Verpflegung wird schon fruhzeitig Klage 
gefuhrt; in den Quartieren bekamen die Soldaten nichts 
ais Holz und Licht, alles andere wurde geliefert, wenn man 
aber davon leben sollte, fiigt der Berichterstatter hinzu)s, 
so wiirde man mit schmalen Backen herumgehen. Der 
schwere Dienst und die schlechte Verpflegung blieben nicht 
ohne EinfluB auf den Gesundheitszustand der Truppe, ein 
Situationsetat aus dem Ende August meldet 73 Kranke. 
An Diensttuern waren 10 Offiziere4), 816 Unteroffiziere und

1) Jacobs’ Erzahlung wird durch den Rapport des Obersten 
v. Miinch vom 15. September durchaus bestatigt. v. Schauroths 
Angaben (263—264) weichen zeitlich hiervon etwas ab; danach war 
am 8. September Musterung vor dem neuen Brigadier, am 9. riickte 
das Regiment nach Friedrichsstadt, am 10. nach Krakau und Prester, 
die Ablósung erfolgte am 13. September.

2) v. Wolfskeel beantragte deshalb, bei jeder Kompagnie einen 
Sekondeleutnant mehr zu ernennen, damit die Zahl der Offiziere, 
welche die Franzosen fur jetzt verlangten, wenigstens vollzahlig sei.

3) Der friiher erwahnte weimarische Korporał Adlung.
4) 8 weimarische Sekondeleutnants, je 1 hildburghausischer Pre

mier- und Sekondeleutnant, kein einziger Kapitan; das Bataillon war 
also sehr schwach mit Offizieren ausgestattet. Weimarischerseits 
sah man absichtlich von Beforderungen zur Kapitanscharge ab, v. 
Heyne 147—148, ebenso verfuhren Meiningen und Hildburghausen.
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Mannschaften vorhanden, das Manąuement betrug 84 Kópfe. 
In der ersten Halfte des September ging dann der Prozent- 
satz an Kranken wesentlich zuruck, ein Regimentsrapport 
vom 15. gibt nur 19 Kranke an fur das Bataillon bei etwas 
verringertem Effektivstande. Am 19. muBte es wiederum 
die Revue vor dem Generalgouverneur passieren, der sehr 
zufrieden mit den Leistungen war x). Die Pragę des Man- 
ęuements (4 Kapitanę und 57 Fusiliere wurden diesmal 
herausgerechnet) wurde bei dieser Gelegenheit angeschnitten, 
franzbsischerseits gedachte man auf Ersatz desselben beim 
Herzog Karl August anzutragen. Das Bataillon befand 
sich im besten Stande, nur der Umstand, daB es mittler- 
weile wieder aus den Kasernen heraus in schlechte Quar- 
tiere und Lagerstellen gelegt worden war, machte sich aufs 
empfindlichste geltend. Die Krankheiten hatten bedeutend 
zugenommen, wahrend 33 Mann ins Lazarett hatten ge- 
bracht werden miissen, lagen 74 krank im Quartiere, meist 
an der Ruhr, darnieder. Hierin trat auch in den nachsten 
Tagen keine Besserung, vielmehr eine noch erhebliche 
Steigerung ein, nach einem Rapporte vom 30. zahlte das 
Bataillon 169 Kranke, gerade x/5 der Mannschaft war auBer- 
stande, Dienst zu tun. Major v. Wolfskeel erkannte die 
Hauptursache dieses Ubels ganz richtig und tat, was ihm 
die Pflicht gebot. Er gab sich alle mbgliche Miihe, beim 
Generalgouverneur zu bewirken, daB das Bataillon wieder 
in eine Kaserne gelegt werde. In einer Yereinigung der 
Truppe erblickte er das einzige Mittel, um der Krankheit 
Schranken zu setzen, wurde ihm doch dadurch allein die 
Mbglichkeit geboten, die Mannschaft unter bessere Aufsicht 
nehmen zu kbnnen; an arztlichem Personal dazu fehlte es

1) Das Folgende nach einem Rapporte v. Wolfskeels vom 22., 
Weimar; von Heyne 146 hat ihn teilweise benutzt, da er ihn aber 
falsch (22. August) datiert, verwendet er seine Zahlen irrtiimlich 
schon fiir den Yormonat.



im Feldzug von 1813. 59

keineswegs1). Bei einer Zusammenlegung konnte der Major 
auch besser uber die Menage und die Lebensweise seiner 
Leute wachen, was bei einem so zerstreut liegenden Ba- 
taillon mit dem besten Willen nicht zu bewerkstelligen 
war. Indessen stieBen die Bemuhungen v. Wolfskeels 
in dieser Beziehung auf groBe Schwierigkeiten bei den 
Franzosen. Diese bevorzugten ihre Landsleute natiirlich 
mit Yorliebe, die franzósischen Truppen, welche in Magde
burg waren, wurden stets zuerst in die Kasernen gelegt. 
Auf seine letzte dringende Vorstellung erreichte der 
Major aber wenigstens soviel, daB ihm das Versprechen 
gemacht wurde, daB bei der nachsten Yakanz einer 
Kaserne auf sein Bataillon Rucksicht genommen werden 
solle 2).

1) Nach dem Regimentsrapport vom 15. September gehbrten 
zum Stabe 1 Oberarzt und 7 Arzte, der vom 30. erwahnt freilich 
nur 4 Chirurgen beim Unterstab, unter dem 12. November werden 
dann wieder dereń 7 aufgefuhrt.

2) Die Mannschaft des 1. Bataillons wurde nach der Riickkehr 
von Krakau und Prester gleich in Kasernen untergebracht. v. 
Schauroth 264.

3) Jacobs 301 Notę, 303.

Neben dem Garnisondienste waren es vor allem 
Befestigungs- und Schanzarbeiten zur Yerstarkung der 
Festung, zu denen das Regiment im September verwendet 
wurde; das Fort Napoleon, spater Fort Scharnhorst ge
nannt, ist grofitenteils von den thuringischen Soldaten ge- 
baut worden3).

Aber nicht Krankheiten allein waren es, unter denen 
das Regiment zu leiden hatte, mehr und mehr begannen 
gegen Ende September und Anfang Oktober Desertionen 
unter den Mannschaften uberhand zu nehmen. Der Rapport 
vom 30. September weist fur das 2. Bataillon neben dem 
friiher erwahnten hohen Krankensatz bei den 5 Kompagnien 
ein Manguement von 134 Mann auf, worunter zweifelsohne 
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grbBtenteils Deserteure zu yerstehen sind1). Oberst v. Munch 
gedenkt unter dem 6. Oktober der seit einigen Tagen beim 
Regiment und meistens beim leichten Bataillon eingerissenen 
Desertion, die ihn in gro Be Verlegenheit setze. Wie Jacobs 
zu berichten weiB2), scheinen die franzbsischen Militar- 
behbrden diese mehr befbrdert ais gehindert zu haben. Das 
geht besonders aus dem Umstande hervor, daB den Soldaten 
in den Tagesbefehlen genau angezeigt wurde, wo Pikets 
zur Verhinderung der Desertion aufgestellt seien, und ein- 
mal sogar, daB mehrere dieser Pikets wieder eingezogen 
worden waren. Solche Weisungen wurden naturlich treff- 
lich benutzt, jedes ausgeriickte Arbeitskommando kam fast 
um die Halfte vermindert wieder in die Festung zuruck. 
Der fur die franzbsischen Waffen ungiinstige Gang des 
Feldzuges, insbesondere die Leipziger Schlacht, wird wesent- 
lich mit dazu beigetragen haben, dafi die Soldaten deutscher 
Abstammung sich so in hellen Haufen dem Dienste des 
verhaBten Feindes entzogen. Die Franzosen zogen daraus 
den von ihrem Standpunkte aus ganz richtigen SchluB: sie 
suchten diese unsicheren Heeresteile, die ihnen geringe 
Dienste leisteten und nur den Lebensmittelvorrat der Festung 
mitaufzehren halfen, mbglichst rasch und mit guter Manier 
loszuwerden.

Am 12. November vormittags um 10 Uhr bei der 
Paradę erhielt die ganze deutsche, unter dem Kommando 
des Baron v. Langenschwarz stehende Brigade die Ordre, 
nachmittags 3 Uhr auf dem breiten Wege vor dem General- 
gouverneur alle ohne Waffen, nur in Kapots und Feldmutzen 
die Revue zu passieren3). Schon V23 Uhr stand alles in

1) Beim 1. Bataillon werden nur die Kranken und gar keine 
Deserteure angegeben.

2) 303. Er fuBt dabei wohl auf naheren Mitteilungen beteiligter 
Kameraden. Nach Kunhard v. Schmidt a. a. O. 567 desertierten 
wahrend derZeit vom 1. Oktober bis zum 12.Noyember 1813 : 846Mann.

3) Dieses und das Folgende auf Grund des Rapports Oberst 
v. Miinchs an den Herzog August vom 24. November, Gotha; er 
deckt sich im wesentlichen mit der Erzahlung Jacobs 304.



im Feldzug von 1813. 61

Bereitschaft; ais der Generalgouverneur ankam, mufite ihm 
die ganze Brigade vor das Krokertor bis vor die auBersten 
Werke folgen, wo sie in Linie aufgestellt wurde. Hi er 
machte Lemarois nun bekannt, daB, wenn die Truppen ais 
ehrliebende Soldaten gesonnen waren, ihre seither geleisteten 
Rriegsdienste treu und punktlich fortzuerfiillen, sie in die 
Festung zuriickkehren kbnnten, die Desertion werde aber 
kunftig scharf geahndet werden. Im entgegengesetzten 
Falle aber waren sie samtlich ihrer Kriegsdienste entlassen, 
doch miiBten sie ihre Mantel bezw. die Tschakos zuriick- 
lassen. Nachdem dies allen Truppen bekannt gemacht war, 
erklarte sich die ganze Brigade einstimmig dafur, nach den 
Garnisonen in ihre Heimat zuruckzukehren. Die Soldaten 
legten daher samtlich ihre Kapots und Tschakos ab und 
wurden unter Begleitung einer franzbsischen Kavallerie- 
eskorte, ohne wieder in die Festung zu durfen, durch die 
Vorposten durchgebracht. Alle von den Truppen in den 
Kasernen zuriickgelassenen Armatur- und Montierungs- 
stiicke, die Eigentumseffekten der Leute, die Armatur- und 
Montierungskammern wurden unter der Hand von den fran- 
zosischen Behbrden mit Beschlag belegt. Den Offizieren 
unseres Regiments wurde die Wahl gelassen, entweder 
gegen Abgabe des schriftlichen Ehrenwortes, ein ganzes 
Jahr in diesem Kriege nicht gegen Frankreich zu dienen, 
ebenfalls nach ihrer Heimat zu gehen, oder in franzbsische 
Regimenter einzutreten und weiterfort Dienst zu tun. Sie 
kehrten in die Festung zuruck, wo sie dann, nachdem eine 
2-tagige Bedenkzeit abgelaufen war, alle auf Ehrenwort 
entlassen wurden. Die bei allen Kontingenten noch befind- 
lichen Fourgons, Pack- und Wagenpferde muBten abgegeben 
werden, nur je ein Wagen fur Gotha, Weimar und Hild- 
burghausen wurde ihnen belassen zur Fortschaffung der 
Reste der Offizierseąuipage; die Pferde, welche Eigentum 
der Offiziere waren, durften sie behalten. Der Brigade- 
general v. Langenschwarz ersuchte den Generalgouverneur, 
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den beteiligten Regimentem eine Bescheinung iiber die 
Entlassung der Truppen und iiber die Abnahme samtlicher 
Militareffekten auszustellen, was aber rundweg abgeschlagen 
wurde. Dagegen stellte der Brigadier seinerseits dem Obersten 
v. Miincli und samtlichen Offizieren der thuringischen 
Kontingente das ehrenyollste Zeugnis aus iiber ihre Dienste 
und ihr Yerhalten wahrend der Zeit, wo sie unter seinem 
Kommando gestanden hatten. Die Desertion des gróBten 
Teiles der Soldaten, die zu hindern das Offizierkorps ernst- 
lich aber vergeblich bemiiht gewesen sei, wurde in diesem 
ErlaB i) ausdriicklich ais die Ursache der Entlassung an- 
gegeben. Nach Oberst v. Miinchs Ansicht bildete speziell 
die starkę Desertion der Unteroffiziere und Soldaten, sowie 
eines Offiziers des weimarischen Kontingents den Grund 
zu dieser Desarmierung. Tatsachlich war das Regiment 
auch klaglich zusammengeschmolzen; die beiden Bataillone 
zahlten am Tage ihre Entlassung zusammen nur 32 Offiziere 
und 495 Mann, rechnet man die Kranken (164 Kbpfe ab, 
so bleiben gar nur 361 Diensttuer iibrig, worunter 26 Offi- 
ziere waren1 2). In der zweiten Halfte des Monats er- 
reichten die Entlassenen ihre Heimat, in Gotha trafen die 
Offiziere am 23. wieder ein.

1) Er ist, im Wortlaut etwas yoneinander abweichend, abgedruckt 
bei Muller, Text S. 15a, Beilage 17, danach bei v. Heyne 243, An- 
lage 31, und bei Jacobs 306 Notę.

2) Starkerapport vom 12. November, Gotha.
3) 305.

Jacobs charakterisiert den Gesamtverlauf dieses letzten 
Waffenganges unter franzbsischen Eahnen im allgemeinen 
gewiB zutreffend, wenn er sagt3): So endete dieser kurze 
Feldzug ruhmlos, wie er begonnen, ja durch die Entwaffnung 
der Truppen vor ihrer Entlassung sogar schmachvoll. DaB 
er ruhmlos begonnen hatte, war natiirlich; denn man hatte 
neueingekleidete, durchaus unexerzierte, den Franzosen nur 
mit Widerwillen noch dienende Truppen einem wohlgeubten 
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und fur sein Yaterland begeisterten Feinde entgegengeschickt; 
kein Wunder also, dafi jene bei dem ersten feindlichen An- 
griffe in Verwirrung gerieten, und daB die meisten von 
ihnen die erste Gelegenheit ergriffen, sich nicht nur der 
Gefahr zu entziehen, sondern auch eine ihnen fremde, ja 
verhaBte Sache zu verlassen. Wenn er dann aber fortfahrt: 
Die Entwaffnung und teilweise Auskleidung der Truppen 
vor ihrer Entlassung aus Magdeburg ware unter gewóhn- 
lichen Yerhaltnissen allerdings zu rechtfertigen gewesen, 
aber unter den obwaltenden Umstanden und bei Bertick- 
sichtigung der Dienste, welche das Regiment in friiheren 
Feldziigen geleistet hatte, hatte sie billig unterbleiben konnen, 
so wird man ihm kaum beipflichten kbnnen. Wenn das 
auch vielleicht fur die teilweise Auskleidung der Leute 
gelten mag, so kann man es doch auf der anderen Seite 
den Franzosen wahrlich nicht verdenken, daB sie die Ent- 
lassenen, in denen sie unschwer die kiinftigen Gegner vor- 
aussehen konnten, ohne Waffen ziehen lieBen. Auch daB 
die Franzosen den Offizieren das Ehrenwort abgenommen 
hatten, ein Jahr lang nicht gegen Frankreich zu dienen, 
bemangelt Jacobs und meint, der Generalgouverneur hatte 
aus seiner Erfahrung im franzósischen Dienste wohl ab- 
nehmen konnen, daB darauf von den beteiligten Regierungen 
keine Riicksicht genommen werden wtirde, die MaBregel habe 
nur dazu gedient, dafi Offizierskorps in Yerlegenheit zu 
setzen. Es ist unklar. worauf Jacobs hinzielt, wenn er von 
derartigen Erfahrungen Lemarois’ spricht; soviel ist aber 
sicher, dafi der Generalgouverneur ais franzósischer Offizier 
nur seine Pflicht getan hat, jeder andere Kommandeur 
wtirde in solchem Falle ganz ebenso gehandelt haben. Ob 
das Offizierkorps dadurch in Yerlegenheit gesetzt wurde, 
der Gesichtspunkt konnte doch unmoglich ausschlaggebend 
sein fur Lemarois’ Entschliefiungen. tibrigens war er es 
auch gar nicht, der das tat, sondern vielmehr die betreffenden 
Landesfiirsten, welche das Abkommen nicht anerkannten, 



g4 Bas 4. Rheinbundsregiment Herzoge zu Sachsen etc.

die Offiziere des gegebenen Ehrenwortes entbanden und sie 
erneut zum Dienst einberiefen1), ein Verfahren, das, wie 
Kunhard v. Schmidt treffend bemerkt, unseren Anschau- 
ungen von der unantastbaren Heiligkeit des Ehrenwortes 
widerspricht.

1) Vergl. v. Heyne 149 und Kunhard von Schmidt a. a. O. 
567 Notę. Man berief sich bei diesem Vorgehen auf eine franzosi- 
sche Entscheidung aus dem Jahre 1807.



III.
Die alte Herrschaft (Grafschaft) Berka a. d. Hm. 

Ein Beitrag zur Kunde thuringischen Altertums 
von Superintendent Dr. Const. Elle.

Herausgegeben von A. Mueller,
GroBherzogl. Sachs. Landesgeometer.

Mit 7 Abbildungen im Text.

1. Teil.
V o r w o r t des Her au sgebers.

Mein alter Lehrer, Herr Superintendent Elle, der Nach- 
folger meines Vaters im Pfarramte zu Berka a. d. Hm, wie 
dieser der Nachfolger des seinigen gewesen, hat mehr ais 
ein halbes Menschenalter darauf verwendet, die Geschichte 
seines Geburtsortes und des Ortes seiner pfarramtlichen 
Tatigkeit, des Stadtchens und der Herrschaft Berka, zu er- 
forschen und niederzuschreiben. Mit unermudlichem FleiBe 
hat er die Quellen aufgesucht, und auf Urkunden und 
archivalische Nachweise gestiitzt, hat er mit Liebe und 
Ausdauer eine Geschichte der Grafschaft Berka verfafit bis 
zu dem Zeitpunkte, wo diese an das Furstentum Weimar 
iibergegangen ist, d. h. bis zum Jahre 1608. Auf seinen 
Wunsch im Jahre 1876 ais Pfarrer nach Vippachedelhausen 
versetzt, scheint er, wohl auch infolge kbrperlicher Leiden, 
weniger Zeit mehr auf die Arbeit verwendet zu haben, und 
ist leider durch den Tod an der Verbffentlichung derselben 
gehindert worden.

Nach seinem im Jahre 1889 erfolgten Ableben hatten 
seine Erben das Manuskript nebst den Unterlagen etc. dem 
Pfarrarchiy in Berka zur Aufbewahrung ubergeben, wo es 

XXIV. fi 
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eine Reihe von Jahren geschlummert hat. Das Interesse 
an der Sache selbst — denn ich bin ebenso wie Elle in 
Berka aufgewachsen — die Pietat gegen meinen alten guten 
Lehrer und das Bedauern, daB die Friichte eines seltenen 
FleiBes ungeniitzt bleiben sollten, haben mich trotz meiner 
schwachen Kraft bewogen, die Erben des sei. Elle um die 
Erlaubnis zur Herausgabe des Werkes zu bitten, die mir 
auch von seinem altesten Sohne, Herrn Geh. Regierungsrat 
Elle in Weimar, freundlichst erteilt worden ist.

Ueber die Arheit selbst und die Gesichtspunkte, die 
mich bei der Uberarbeitung leiteten, folgendes: Der Beginn 
der Elleschen Tatigkeit liegt uber 40 Jahre zuriick, und 
seit dem Tode des Yerfassers sind 15 Jahre verstrichen. 
DaB in diesem Zeitraume die geschichtliche Forschung vor- 
warts geschritten ist und manches friiher ais richtig An- 
genommene durch Besseres ersetzt hat, ist nattirlich. Es 
hat daher der Herausgeber manche Abanderungen yornehmen 
miissen. Einiges, nicht direkt Geschichtliches uber Berka, 
so z. B. die im Elleschen Manuskript enthaltene liebliche 
Saalnixensage, habe ich weglassen zu miissen geglaubt, 
um sie yielleicht an anderem Orte zu yerwerten. Ebenso 
habe ich mir hier und da Kiirzungen gestattet, wo der 
Verfasser vom eigentlichen Ziele etwas abwich, oder wo 
er einen Beweis iiber friiher ais zweifelhaft geltende Tat- 
sachen fiihrte, welchen neuere Forschungen nun iiberfliissig 
machten.

In fast allen diesen Fallen ist durch eine Bemerkung 
auf die Abweichung hingewiesen, im iibrigen aber in der 
Hauptsache der Wortlaut des Elleschen Manuskriptes bei- 
behalten worden. Die Anmerkungen, die der Verfasser 
selbst zum Texte gemacht hat, sind ausnahmslos ohne 
nahere Bezeichnung unter dem Striche angegeben, wahrend 
die Anmerkungen des Herausgebers mit „Der Herausg.“ etc. 
bezeichnet sind.

Einige im Texte nur dem Inhalte, nicht dem Wort- 
laute, nach aufgefiihrte, bisher noch nicht yerbffentlichte
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Urkunden aus dem Weimar. Hauptarchiv sind in einem 
Nachtrage aufgenommen, im Texte aber ist durch kurze Be- 
merkung darauf hingewiesen worden; ebenso sind in diesem 
Nachtrage Zeichnungen von Siegeln enthalten.

Mit Rat hat mich Herr Professor Koch in Meiningen 
unterstiitzt, wofiir ich ihm herzlichen Dank sagę; nicht 
minder Herrn Archivar Trefftz in Weimar fiir Vorlegung 
von Urkunden etc., sowie namentlich Herrn Professor 
Dobenecker in Jena, der mich auf die Resultate neuerer 
Forschungen hingewiesen hat.

Weimar im Dezember 1904.
A. Mueller.

Berka a. d. Hm, 10 km sudwestlich von Weimar, ehe- 
maliger Amtsort des Grofiherzogtums S.-Weimar-Eisenach, 
nach der letzten Zahlung vom 3. Dezember 1900 1838 Ein- 
wohner haltend, fruher Sitz eines Justizamts, eines Rech- 
nungsamts, einer Forstinspektion und Superintendentur, wird 
ais kleiner thuringischer Badeort haufig genannt, in welchem 
Stadter aus Berlin, Leipzig, Halle, Erfurt, Weimar etc. im 
Sommer gern einige Wochen zubringen, manche um Heilung 
zu suchen fiir schwere Korperiibel durch Bader in Schwefel 
und Stahl, mit oder ohne Fichtennadeldekokt, sowie durch 
Einatmen der wiirzigen Luft der um den Ort ausgebreiteten 
Fichten- und Kiefernwaldungen, mehrere um uberhaupt in 
frischer Natur und in ungeniertem Landleben sich zu er- 
holen von vergangenen Berufsmiihen und sich neu zu starken 
fiir kiinftige.

Dieses Stadtlein Berka gehbrt erst seit dem Jahre 1608 
zum Fiirstentum Weimar; fruher war es Mittelpunkt einer 
besonderen Herrschaft (Grafschaft), die zwar an Umfang 
und Zubehór nicht groB war, dereń Besitzer aber im 12. 
und 13. Jahrhundert hohen Rang und bedeutendes Ansehen 
hatten. Die Burg, dereń Ueberreste ein etwa 1 km von der 
Stadt entfernter, ilmumflossener Hiigel tragt, war vielleicht 

5* 
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in jenen Jahrhunderten, sicher aber zu Ende des 14. Jahr- 
hundert, der Wohnsitz der Grafen von Berka, die, soweit 
wir nachkommen kónnen, samtlich Dietrich (Theodoricus) 
hiefien, mit dem Landgrafenhause von Thiiringen in Ver- 
wandtschaft und naher Beziehung standen, und an dereń 
bedeutendstes Glied, Dietrich III., den Gemahl einer 
Herrin von der Lobdeburg, sich die bekannte Sagę von 
der Saalnixe kniipft. Auch bestand, ais Stiftung eben 
dieses Dietrich, ein nicht ganz unbedeutendes Cistercienser- 
Nonnenkloster in Berka. Spaterhin war die Herrschaft 
Berka unter der Lehnsherrlichkeit erst der Grafen von 
Beichlingen, dann der von Gleichen-Blankenhain im Besitz 
des Geschlechtes derer von Witzleben, und erst diese ver- 
kauften ihren fast 2OO-jahrigen Besitz an die Herzoge von 
W eimar.

Die Geschichte dieser alten Herrschaft bietet manches 
Lehrreiche und Interessante. Es der Vergessenheit zu ent- 
reiBen, allerlei Irrtumliches, das sich im Laufe der Zeit 
eingeschlichen und sich von Landeskunde zu Landeskunde, 
von Staatshandbuch zu Staatshandbuch fortschleppt, zu be- 
richtigen, Dunkles aufzuhellen, ist der Zweck der folgenden 
Darstellung. Ihr Verfasser, der ein Eingeborener Berkas, 
Sohn eines langjahrigen Pfarrers daselbst, und selbst wieder 
seit 2 Jahrzehnten (von 1848—1868) Pfarrer dort ist, ist 
den betreffenden Verhaltnissen seit Jahren mit Liebe nach- 
gegangen. Er hofft, durch Darlegung des Resultats seiner 
Forschungen nicht allein seinem lieben Heimats- und 
Wirkungsorte einen Dienst zu leisten, sondern auch einen 
kleinen Beitrag zur Kunde thiiringischen Altertums iiber- 
haupt zu liefern. Jede solche Spezialitat, wenn sie anders 
wissenschaftlich gehalten und mit Ernst verfolgt ist, fordert 
die allgemeine Landesgeschichte. Ob es dem Verfasser 
gelungen ist, das von ihm fiir seine Darstellung angestrebte 
Ziel zu erreichen, mit Wissenschaftlichkeit auch eine ge- 
wisse Popularitat zu yerbinden und, ohne Schaden fiir die 
urkundliche Begriindung des Gegebenen, sein Schriftchen 
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auch fiir die lesbar zu machen, denen eigentliche Alter- 
tumsstudien fern liegen, dartiber mogen Sachkundige ein 
billiges Urteil fallen.

Geschrieben im Jahre 1868 von Elle.

Die Quellen unserer Nachrichten.

Die naheliegendste und zugleich hauptsachlichste Quelle 
iiber das Berkaer Altertum liefert ein sogenanntes Kopial- 
b u c h des friiheren Klosters Berka, d. h. eine Sammlung 
von Abschriften der friiher im Kloster Berka aufbewahrten 
Urkunden, Urkunden, die hauptsachlich Schenkungen an 
das Kloster, aber auch anderes, auf die Herren von Berka 
Beziigliches, namentlich Kauf- und Lehnbriefe derselben 
enthalten. Ein Exemplar dieses Kopialbuches befindet sich 
im Pfarrarchive zu Berka; es ist jedenfalls nur eine Ab- 
schrift eines alteren, im Geh. Staatsarchiy zu Weimar be- 
findlichen, und zwar eine mangelhafte Abschrift, gemacht 
von einem, der nicht allzuyiel Latein yerstanden hat. 
Ubrigens enthalt auch das altere in Weimar befindliche 
Exemplar allerlei Liicken und Verstiimmelungen; wahr
scheinlich waren an den betreffenden Stellen die Original- 
urkunden defekt oder nicht mehr lesbar. Im Staatsarchiy 
existiert auch noch eine jiingere Abschrift des alteren 
Exemplars, die wertyoll ist durch allerhand Randnotizen 
von der Hand eines gelehrten Archiyars. Von mehreren 
Urkunden des Kopialbuches sind noch die Originale im 
Staatsarchiy yorhanden.

Zur Einfiihrung in das Verstandnis dieses Kopialbuches, 
wie uberhaupt in die alte Geschichte Berkas leistet gute 
Dienste ein Manuskript des yormaligen Generalsuperinten- 
denten Christian Wilhelm Schneider zu Eisenach, friiheren 
Archidiakonus zu St. Peter und Paul in Weimar, „iiber die 
Grafen von Bielstein und Linderbach, sowie iiber die von 
Berka a./Ilm“. Ich wurde auf diese Schrift hingewiesen 
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durch eine Bemerkung in Schumanna Staats-, Post- und 
Zeitungslexikon von Sachsen, fortgesetzt von Schiffner, 
Bd. 14, wo unter dem Artikel „Berka“ zitiert wird: 
„Christian Wilhelm Schneiders handschriftliche Nachrichten 
und Urkunden zur Geschichte der Grafen von Berka a./Ilm“. 
Im Archiv zu Weimar fand sich dieses Manuskript nicht, 
doch erfuhr ich von Herrn Archivsekretar Aue, dafi ein Teil 
der Schneiderschen Sammlungen nach Dresden gekommen, 
ubrigens vielleicht auch in Eisenach etwas zuriickgeblieben 
sei. Herr Gymnasialdirektor Dr. Funkhanel in Eisenach, 
an den ich mich wendete, hatte die Giite, zuerst in Eisenach 
Nachforschungen nach jenem Manuskript anzustellen und, 
da dieselben ohne Resultat blieben, durch seinen Neffen, 
Herrn Dr. Pfotenhauer, in Dresden nachsuchen zu lassen. 
Durch die grolle Freundlichkeit dieses Herrn erhielt ich 
denn eine Abschrift des wirklich im Dresdener Geh. Haupt- 
und Staatsarchiv aufgefundenen Schneiderschen Manuskripts, 
das eine Menge wichtige Notizen uber Berka und seine 
Grafen enthalt.

Im Staatsarchiv zu Weimar sind yerschiedene Ur
kunden, Berkaer Verhaltnisse betreffend, auch solche, die 
nicht in dem oben erwahnten Kopialbuche enthalten sind, 
vorhanden und von mir eingesehen worden. Auch aus dem 
Dresdener Archiv habe ich durch Vermittelung des Herrn 
Dr. Pfotenhauer schatzbare Regesten, auf Berka be- 
zuglich und einige dunkle Punkte aufhellend, abschriftlich 
erhalten.

Verschiedenes Urkundliche lieferten mir die gedruckten 
Urkundensammlungen von Val. Ferd. de Gudenus (Codex 
diplomaticus, Góttingen 1743), Schottgen und KreiBig (Diplo- 
mataria et scriptores historiae Germanicae medii aevi, Alten- 
burg 1753), Joh. Peter Ludwig (Reliąuiae manuscriptorum 
omnis aevi diplomatum ac monumentorum ineditorum adhuc 
Francof. et Lipsiae 1720), Schannat (Yindemiae literariae, 
Fuldae etLipsiae 1723), Schultes (Directorium diplomaticum, 
Altenburg 1821 und 1828); ferner geben allerhand Histo- 



Die alte Herrschaft (Grafschaft) Berka a. d. Hm. 71

risches die Sammlungen alter Geschichte- und Chroniken- 
schreiber von Joh. Pistorius (Scriptores rerum Germani- 
carum, Frankfurt 1583, 20. Aufl., 1613, neu herausgegeben 
v. Struv 1726), von Joh. Georg Eccard (Historia genealogica 
principum Saxoniae superioris, Leipzig 1722), von Joh. 
Burchard Menken (Scriptores rerum Germanicarum, praecipue 
Saxonicarum, Lipsiae 1728).

Einzelne wichtige Notizen geben die alten Annales 
Reinhardsbrunnenses, zuerst herausgegeben von Dr. Franz 
Xaver Wegele, Jena 1854; ferner die Thtiringische Chronik 
von Joh. Rothe, herausgegeben von Liliencron, Jena.

Von spateren geschichtlichen Schriften lieferte einige 
Ausbeute Georgii Fabricii origines stirpis Saxoniae, Jena 
1598, sodann der haufig auf diesen Fabricius verweisende, 
nicht immer zuverlassige Adrian Beier, der bekannte Topo- 
graphist von Jena, der in seinem Geographus Jenensis — 
gesammelt von 1626 an, herausgegeben 1665 — auf die 
Umgegend von Jena und so auch auf Berka zu reden 
kommt, und dessen kurze Notizen, richtige wie unrichtige, 
den Weg in fast alle spateren Landeskunden gefunden 
haben. Er spricht mit einer gewissen Vorliebe von Berka, 
weil sein Vater daher stammte; er selbst war von 1626 
bis gegen 1675 Archidiakonus in Jena.

Johann Heinrich v. Falkenstein in seiner bekannten 
„Thiiringischen Chronika", 2 Teile, Erfurt 1738, handelt 
im 2. Bandę S. 778 in einem eigenen kurzeń Abschnitt „von 
der Grafschaft und den Grafen von Berka", und S. 1325 
„von dem Nonnenkloster zu Berka, Cistercienser Ordens“, 
von welchem Kloster in der die thuringischen Kloster be- 
handelnden alteren Thuringia sacra von Otto 1737 keine 
Nachrichten gefunden werden.

Vereinzelte Notizen finden sich auch fur Berka in der 
ersten gediegenen Behandlung der Spezialgeschichte Thu- 
ringens in Joh. Georg Aug. Gallettis Geschichte Thtiringens 
1782 in 6 Bandem Die ąuellenmaCige und kritische, aber 
unubersichtlich und schwerfallig geschriebene" Thuringische 
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und Obersachsische Geschichte bis zum Anfall Thtiringens 
an die Markgrafen von MeiBen im Jahre 1247“ von Dr. 
Ferd. Wachter, Priyatdozenten in Jena, Leipzig bei Hart- 
mann 1826, wovon 1830 die weitere Fortsetzung, mit Er- 
lauterungen und Quellenangaben zu den beiden ersten 
Teilen, erschien, enthalt nichts von Berka, ais in einer An- 
merkung den Belagerungszug des Landgrafen Albrecht 
und seines Bruders, des Markgrafen Dietrich gegen das 
SchloB Berka im Jahre 1277. Die oft phantasievolle „Ge
schichte des Thiiringischen Volkes fiir das Volk und die 
Jugend“ (Hamburg 1827) von Karl Herzog erwahnt S. 149 
den Grafen Wichmann von Querfurt und seine Schenkung 
von 10 Kirchen, darunter die von Berka, an das Marien- 
stift in Erfurt im Jahre 1119, und S. 98 die Abstammung 
der Grafen von Lohra und Berka von der dritten Tochter 
Ludwigs des Bartigen, welche unrichtige Angaben auch 
Heinrich Dbring in seine „Thiiringer Chronika1 11 aufge- 
nommen hat.

1) Von dem Herausgeber sind auf Veranlassung des Herrn 
Prof. Dobenecker noch zu Ratę gezogen worden: Urkundenbuch des 
Klosters Pforte von Paul Bbhme, 1893; Monumenta Erphes-
furtensia, ed. Holder-Egger; Urkundenbuch der Stadt Erfurt von 
Dr. Carl Beyer; Regesta diplomatica necnon epistolaria historiae 
Thuringiae von O. Dobenecker.

Viele Belehrung iiber alte thiiringische Verhaltnisse, 
und zwar nicht bloB iiber das Klosterwesen, sondern auch 
iiber die Adelsgeschlechter, empfangt man aus W. Reins 
„Thuringia sacra“, Weimar 1863 und 1865. Wichtig fiir 
die Kenntnis alter Zustande ist ferner G. A. B. Wolff, 
„Chronik des Klosters Pforta“, welches Buch auch ofter 
Beriihrungspunkte mit Berka bietet. Bei Wiirdtwein 
„Thuringia et Eichsfeldia medii aevi in Archidiaconatus 
distincta“, 1791 und Stephan, „Neue Stofflieferung fur die 
deutsche Geschichte", 1846 und 1847, finden sich ebenfalls 
Notizen iiber das Kloster und die Kirche zu Berka in der 
vorreformatorischen Zeit x).
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Aufier den vorgenannten sind viele Nebenschriften, 
namentlich Monographien, wie Molier: Reinhardtsbrunn, 
1843; Schmid: Die Lobdeburg, 1840; Avemann: Die Burg- 
grafen von Kirchberg, 1747. Ackermann: Geschichtliche 
Nachrichten iiber Blankenhain, 1828; Sagittarius: Die Graf
schaft Gleichen, eingesehen worden, wenn sie irgend eine 
Beriihrung mit Berka boten. Fiir die letzte Zeit der Herren 
v. Witzleben in und auf Berka lieferten einige alte Gerichts- 
und Handelsbiicher, die sich gliicklicherweise im Archiv 
des GroBherzoglichen Justizamtes Berka1) erhalten haben, 
schatzbares Materiał.

1) Jetzt Amtsgericht Blankenhain. Der Herausg.

Der Ortsname Berka.

Es gibt in Thiiringen 4 Orte mit dem Namen Berka. 
Drei von ihnen liegen im Grofiherzogtum Sachsen, und zwar: 
unser Berka an der lim bei Weimar, Berka an der Werra 
bei Gerstungen im Eisenacher Kreise, und Berka vor dem 
Hainich bei Kreuzburg in demselben Kreise; die beiden 
ersten kleine Stadte von ziemlich gleicher GrbBe, das letztere 
ein Dorf. Das vierte Berka liegt im Furstentum Schwarz- 
burg-Sondershausen, ein groBes Dorf sudlich von Sonders- 
hausen.

Es ist naturlich, daB diese Berkas hin und wieder ver- 
wechselt werden, wie z. B. im Register des Dresdener 
Haupt- und 8taatsarchivs, desgleichen in dem des Gothaer 
Archivs, Urkunden, die Berka a. d. Hm betreffen, mit solchen 
die Berka a. d. Werra angehen, untermischt yerzeichnet 
sind, und ebenso naturlich ist es, daB bfter Zweifel ent- 
stehen, welches Berka gemeint sei, wenn Urkunden und 
alte Berichte diesen Ort ohne nahere Bestimmung anfiihren. 
Und nicht bloB zwischen den verschiedenen Berkas schwankt 
in dieser Weise der Zweifel hin und her, sondern auch die 
Orte, die den Namen Berga und Berge fiihren, spielen
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mit herein. Von den Orten letzteren Namens sind uns am 
bekanntesten das Stadtchen Berga a. d. Elster im Neu- 
stadter Kreise des GroBherzogtums Sachsen und das preu- 
Cische Dorf Berga, zwischen RoBla und Kelbra, nordlich 
von Sondershausen. Wolff in seiner Pforte, I, S. 102 
■weil! nicht, was er aus dem in einer Pfortener Urkunde 
vom 16. Mai 1147 vorkommenden Lambertus, comes de 
monte machen soli, ob einen Grafen „von dem alten Stadt
chen Berka a. d. Ilm“, wogegen ihm aber das spricht, daB 
die Grafen von Berka a. d. Hm alle den Namen „Dietrich11 
fiihrten, wie denn auch die beschriebenen Ortlichkeiten 
nicht in die Ilmgegend weisen, oder ob einen Grafen „von 
dem alten bedeutenden Dorfe Berka bei Sondershausen", 
oder endlich einen Grafen „von dem Dorfe Berga zwischen 
Rosła und Kelbra", von welchen beiden Dórfern freilich 
sonst keine Grafen genannt werden. In einer spateren 
Urkunde vom Jahre 1267, ebenfalls mitgeteilt von Wolff 
(II, S. 14), erscheint ein Dietericus de monte, den Wolff 
allerdings fiir einen Herrn von unserem Berka gehalten 
wissen will. Entschieden im Irrtum ist Wolff, wenn er 
in einer dritten Pfortener Urkunde vom Jahre 1423 (II, 
fi. 546) aus dem dort genannten „Kirstan von Wiczleiben, 
edler Herr zu Berka" einen Herrn von „Berka bei Sonder- 
hausen" zu machen geneigt ist. Denn wie wir weiter unten 
sehen werden kauft Kerstan (Kirstan, Kristan = Christian) 
von Witzleben im Jahre 1422 die Herrschaft Berka a. d. Hm 
von den Grafen von Beichlingen. Wersebe in Hesses Bei- 
tragen zur thiiringischen Geschichte, Anmerk. 153 versucht 
auch die Grafen Dietrich von Berka zu Grafen von „Berka 
bei Sondershausen" zu gestalten, und Wegele macht zu der 
Angabe der Reinhardsbrunner Annalen S. 7, daB des in 
Thuringen eingewanderten Grafen Ludwig des Bartigen 
zweite Tochter Uta oder Jutta einen Grafen Dietrich von 
Linderbeke geheiratet habe, der mit ihr einen Sohn, den 
Grafen Beringer, erzeugte, welcher dann wieder 2 Sóhne 
hatte, den Grafen Ludwig von Lare (Lora, Lohra) und 
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den Grafen Dietrich (Didericus) von Berka 1), in Bezug auf 
letztgenannten Ortsnamen die kurze Anmerkung „nordost- 
lich von Sondershausen11, womit er jedenfalls Berga zwischen 
Rosła und Kelbra bezeichnen will, denn Berka liegt stid- 
lich von Sondershausen. Wie wenig diese Wersebeschen 
und Wegeleschen nicht weiter motiyierten Angaben mit der

1) Ludewicus barbatus — Cecilie v. Sangerhausen 
Ludewicus II. Beringer Hildegardis Uta Adelheidis

d. Salier Grf. v. San- | | |
| gerhausen (GrafPoppo (Grf. v. Lin- Grf. (Lude- 

Ludewicus I. v.Henneberg) derbeche) wig) v. Wip-
lantgr. Thur. pera

uxor Adelheidis

Graf Beringer 
v. Linderb.

Ludewicus II. 
lantgr. Thur. 

etc.
Ludoyicus 

comes de Lara 
__________ tlI26d. 18.Febr.

Adelheyd, Bert hołd
uxor Volckmari com. de Lara

com. de Clettenberg, 1127
fundatrix Walcken- 
ried. 1127, f H38

Ludo 
com. c 

1127-

Theodoricus I. 
comes de Bercka, 

uxor Heva seu Gęba, 
’'Wigmanni I. com. de

I1CLarSa Seb“g filia
-1165

Theodoricus 11.
Hoierus Wernherus Beringer. Ludovicus com. de Bercka,

com. de Lohra com. de Lohra com. de Lohra com. de Lohra uxor N. Erwini,
1163______  1163 1162—1188 1162—1197 com. de Tunna

Theodoric. albus Conradus ! (Gleichen) filia
C°m‘ no?hra Albertus

d 11% c°m- de Lahra Tłl , J. K TTr
.9n7 ineodoricus lii.

n • ■ com. de Bercka,
uxor Heilwigis, 

■ Ottonis de Lobdeburg
। _____________ filia_____

Theodoricus IV. Theodericus Heilwigis
Luicardis com. deBercka com. deBercka ux. Hermanni

yermahlt an Graf f um 1270 f ? ? com. de
Friedrich von Beich- Mannsfeld
lingen, dessen Vater 
GrafFriedrichVIII., 
Lohra ii berlassen od. 
verkaufthat an Graf 
Heinrich IV. von 

Hohnstein
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Tatsache ubereinstimmen, daB im 12. und 13. Jahrhundert 
in Berka a. d. Ilm angesehene Grafen existierten, die samt- 
lich den Namen „Dietrich11 fuhrten, davon wird weiter 
unten gehandelt werden.

Unser Berka wird da, wo es uns zuerst entgegentritt, 
in der bald naher zu besprechenden Urkunde des Wei- 
marischen Staatsarchivs vom Jahre 1119 Bercha ge
schrieben. In einer Urkunde vom Jahre 1144 bei Schultes 
wird es Berchaha genannt (so wie Ramsla in der Ur
kunde ven 1119 ais Ramslaha erscheint). In einem erz- 
bischbflich-magdeburgischen Dokument von 1154 bei Lude- 
wig, relią. Manuscript. Tom. II, p. 1911) tritt ein Dietericus 
de Bercka ais Zeuge auf, in einem gleichen von 1172, bei 
Ludewig, Tom. V, p. 9, Dobenecker, Reg., Bd. II, 87. 455 
ein Dietericus Comes de Birka, wo die Umwandlung des 
Berka in Birka wohl nur eine Willkiir des Schreibers ist2). 
Die lateinischen Urkunden vom Ende des 12. bis uber die 
Mitte des 13. Jahrhunderts schreiben meist Berka oder 
Bercka. Spaterhin, zumal in deutsch geschriebenen Ur
kunden vom 14. bis ins 17. Jahrhundert erscheint o£t 
Bergka; man verwandelte auch das SchluB-a bfters in „aw“ 
oder „au“ und schrieb Bergkaw, Berka w, bis im 18. 
Jahrhundert die Schreibart Berka wieder die gewbhnliche 
wurde. Hin und wieder erscheint der Endyokal des Namens 
nach thuringischer Yolksaussprache abgeschwacht, und Berke 
geschrieben, so bei Sagittarius in seiner Geschichte der 
Grafschaft Gleichen, S. 304 und 306.

1) S. Dobenecker, Reg. diplom., Bd. II, S. 11, Naumburger 
Urkunde v. Bischof Wichmann, 1. April 1154; und S. 14, Bremer 
Urkunde, Bischof Hartwich vom 19. Sept. 1154; Magdeburger 
Urkunde, Erzbischof Wichmann, vom 1. Okt. 1154. Der Herausg.

2) Wohl kaum Willkur des Schreibers, sondern Wiedergabe 
der an das Stammwort sich anlehnenden Aussprache. Der Herausg.

Uber die Entstehung des Namens laBt sich etwas Be- 
stimmtes nicht sagen, da dieselbe in der Regel in eine Zeit 
zuriickreicht, fiir die uns geschichtliche Nachrichten fehlen.
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Der Name kónnte vielleicht mit „Birke“ zusammenhangen, 
und Berka (Berchaha, Berkaha) so viel bedeuten wie Birk- 
Au, Birken-Au (aha = Wasser, Bach) x). Die Entstehungs- 
zeit bleibt in Dunkel gehtillt. [Stechele im IX. Bandę der 
Zeitschrift fiir thiiringische Geschichte und Altertumskunde 
S. 128 fiihrt unter den von 700—900 vorkommenden 
thiiringischen Ortsnamen ein Berchaho auf, worunter aber, 
nach den vor- und nachher aufgefiihrten Ortschaften zu 
schlieBen, wohl Berka a. d. Werra oder Berka vor dem 
Hainich zu verstehen sein wird. Der Herausg.]

Unser Berka wird weder in dem Fuldaer Giiterver- 
zeichnis, noch sonst in Urkunden aus diesen Jahrhunderten 
genannt, es wird aber ebenfalls um diese Zeit schon existiert 
haben, denn da, wo es urkundlich zuerst genannt wird, 
im Jahre 1119, ist es, wie auch das benachbarte Heytings- 
borch (Hetschburg), schon ein Ort mit Kirche und Pfarr- 
system.

Erste Erwahnung Berkas im Jahre 1119.

Im Jahre 1782 gab der weimarische Hofrat und 
Archivar Dr. Job. Ludwig Eckardt ein Schriftchen heraus, 
gewidmet dem damaligen Archidiakonus Christian Wilh. 
Schneider zu Weimar, der eben imBegriff stand, ais General- 
superintendent nach Eisenach zu gehen, demselben Schneider, 
dessen Manuskript uber die Grafen von Berka a. d. Ilm 
wir oben besprochen haben. Das Schriftchen fiihrt den 
Titel: Tria diplomata Archivi Ducalis Vinariensis, adhuc 
inedita et incognita etc., Vin. 1782. Eckardt teilt darin 
drei bis dahin unbekannt gebliebene, unter dem Urkunden- 
schatze des Weimarischen Staatsarchivs versteckt gewesene 
Urkunden, die thiiringische Geschichte betreffend, mit. In dem

1) Es ist wohl derselbe Name und dieselbe Ableitung wie Ber
kach (im Grabfelde). Da die Birke namentlich sandigen Boden zu 
ihrem Gedeihen verlangt, der in Berka a. d. Ilm vorherrschend ist, 
so bietet die Ableitung des Namens von „Birke“ viel Wahrschein- 
liches. Der Herausg.
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ersten dieser Diplome, ausgefertigt im Jahre 1119, 1. Mai 
welches die Bestatigung des Erzbischofs Adalbert von Mainz 
iiber die von einem reichen Grafen Wichmann gemachte 
Schenkung von 10 Kirchen an das Marienstift (die Dom- 
kirche) zu Erfurt enthalt, wird auch die Kirche zu Berka 
(Bercha) mitgenannt, und zwar, soweit die Kunde bis jetzt 
reicht, zum erstenmal in der Geschichte. Die betr. Ur
kunde, die im Archiv in Weimar aufbewahrt wird, ist noch 
ganz gut erhalten und mag in deutscher Ubersetzung hier 
folgen:

„Im Namen der heiligen und unteilbaren Dreieinigkeit Frende 
und Wonne, Friede und Frohlocken allen Glaubigen Christi, inson- 
derheit denen, welche dieser Schrift Verlauf mit frommer Liebe be- 
schauen.

Ich Adelbert, durch des allmachtigen Gottes Erbarmen Erz- 
bischof der heiligen Kirche zu Mainz und Legat des apostolischen 
Stuhles, tue allen Glaubigen der Kirche Gottes gegenwartigen wie 
zukiinftigen kund, wie in den Thiiringer Landen ein gewisser edler 
Streiter Christi, aus freier Geburt entsprossen und durch jeglichen 
Stammesglanz ausgezeichnet, der Graf Wichmann genannt, in Er- 
mangelung von Nachkommenschaft fiir sein irdisches Erbteil sich 
ein himmlisches zugelegt, von seinem ganzen Besitz, der ihm reich 
genug zugefallen, Christum zum Erben gemacht und verschiedene 
Kirchen groBartig damit gefbrdert hat, indem er in zu verwundernder, 
aber zu wiinschender und lóblicher Weise reich zu werden sich er- 
wahlte und nur darauf dachte, durch Aufgabe von Zeitlichem Ewiges 
zu gewinnen. Von der ersten Fahigkeit gesunder Unterscheidung 
an ein echter Anhanger Christi, jetzt ein nicht tauber Hbrer des 
Evangeliums, sorgte er sich darum, den den Menschen guten Willens 
verkiindigten Frieden mit eifrigem Ohr zu vernehmen, seines ganzen 
Strebens Summę, Kraft und Inhalt dahin spannend, seine Lanze in 
eine Sichel der Kirche umzuschmieden und sein Schwert in eine Pflug- 
schar des heiligen Geistes umzugieBen und somit seinen Teil unter 
den Sbhnen des eben erwahnten Friedens zu empfangen. So ward 
er durch gbttliche Erbarmung zu einem Leben apostolischer Heilig- 
keit gefbrdert und in der Kirche religióser Manner zu einem regu- 
lierten Chorherrn ’) gemacht. Eingedenk jedoch zuvor der seligen

1) Regularis canonicus. Kanoniker sind die Geistlichen, welche 
an einer Kollegiatkirche — ecclesia collegiata — angestellt sind. 
Diese canonici sind entweder regulares (regulierte) oder irregulares 
(nicht regulierte oder weltliche), d. h. sie leben entweder in Monchs- 
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und glorreichen Jungfrau, der Mutter des Herrn, und es ersprieBlich 
erachtend, den Schutz der Himmelskónigin sich durch eine Anteil- 
gebung an seinem Erbe zu versichern, vermachte er, ais ein Mann 
von nur heiligen Gedanken der grbBeren Kirche in Erpesfort 
[Erfurt] *), die der Ehre eben jener seligen Gottesmutter geweiht ist, 
zum Heile seiner Seele, aber auch aus Liebe zu dem ehrwiirdigen 
Mannę Embrico2), dem Propste eben dieser Kirche, 10 Kirchen in 
seinen Ortschaften gelegen: in A p p o 1 d a 2 Kirchen, in R o d o r f, 
Heidingesburch, Bercha, Grizheim, Maroldeshusen, 
Luibretheroth, Busteleiben, Rameslaha3), hinzuzufiigen 
auch die Marken (terminos) zweier Waldungen, von denen die eine 
in Diephenburnen liegt, die andere sich bisin die Feldflur (campestria) 
Welemannesdorph erstreckt4). Er gab auch (jener Kirche) einige 
von seinen Dienstmann (Ministerialen), den Helenwig mit seinen 
Briidern und Schwestern und die Bruder des Herrn (domini = Ritter) 
Altmann, einen jeden mit seinen Eigentumsgiitern [allodiis]6), welches 
alles er derselben Kirche zu immerwahrendem Besitz geeignet. In
dem wir erkennen, daB diese Schenkung in gesetzlicher Weise ge- 
schehen ist, und darauf denken, daB sie ohne alle Bosheitsanfechtung

weise nach einer bestimmten Regel in gemeinsamem Hause zusammen, 
oder sieleben wie die Weltgeistlichen fiir sich, wie und wo sie wollen, 
in welchem Falle sie sich ihre Vicarii zur Verrichtung der geistlichen 
Funktionen halten.

1) Es ist gemeint die Domkirche, ecclesia collegiata Beatae 
Mariae Virginis.

2) Embrico (Emmerich) wurde im Jahre 1128 Bischof zu Wiirz- 
burg, stand wohl angeschrieben am kaiserlichen Hofe und ward zu 
wichtigen Gesandtschaften gebraucht.

3) Die 2 Kirchen in Apolda sind die Hauptkirche in der Stadt 
und die auf der Burg. Rodorf ist Rottorf bei Blankenhain; Hei
dingesburch ist Hetschburg, bei Berka; Bercha ist offenbar unser 
Berka; Grizheim ist Griesheim bei Stadtilm; Maroldeshusen: Marlis- 
hausen bei Arnstadt; Luibretheroth yielleicht Liebringen bei Stadt
ilm; Busteleiben wahrscheinlich Bbsleben bei Arnstadt; Rameslaha: 
Ramsla bei Weimar. Der Herausg.

4) Diephenburnen wird gewbhnlich fiir Tiefengruben zwischen 
Berka und Tonndorf gehalten (s. auch Dobenecker, Reg., Bd. I, 
238); wahrscheinlicher aber deutet der Name auf den noch heute 
bestehenden Forstbezirk „Tiefborn“ am Wege von Berka nach Troi- 
stedt. Welemannesdorf ist nicht nachzuweisen.

5) Auch Edle waren sonach schon damals im Dienstyerhaltnis 
zu noch Edleren.
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fest und unangetastet bleiben solle, so untersagen wir kraft der 
Autoritat des apostolischen Stuhles, dessen Stelle wir vertreten, und 
der heiligen Kirche von Mainz allen Christen, sich etwa zu er- 
kiihnen vorgenannter Kirche an den bezeichneten Besitzungen eine 
Beeintrachtigung zuzufiigen. Wenn aber jemand in verwegener Ver- 
kehrtheit diesem Gebote entgegenzuhandeln yersuchen und besagte 
Kirche in irgend einem der oben bezeichneten Stiicke verkiirzen 
sollte, so erklaren wir ihn fiir stehend unter diesem ewigen Kluch, 
und, falls er nicht den veriibten Frevel durch angemessene Bufie 
wieder gut gemacht, iiberlassen wir ihn dem entfesselten Gericht 
des heiligen Geistes. Es ist aber diese Schenkung erfolgt in Gegen- 
wart folgender Zeugen : des ehrwiirdigen Bischofs Bruno von Speyer 
und des von Halberstadt Reinhard, und des Propstes der oben ge- 
nannten Kirche Embrico, mit seinen Briidern1), dem Dekan Diethold, 
dem Erzpriester Gelpernus, dem Kiister Erwin, dem Adelger und den 
iibrigen Chorherren der Kirche. Von Laien waren dabei: die Pfalz- 
grafin Gertrudę mit ihrem Sohne Sigefried2), dem Schutzvogt be- 
sagter Kirchen, die Grafen Ludwig und Wibert, die Sohne Ludwigs, 
Ludwig und Heinrich, Hermann von Gudenesberch3), Gebhard. 
Diethmar von Rosła, Christian und Adelbert. Von Dienstmannen 
(de familia) waren zugegen: Wolverich, Rudeger, Rechar, Cunrad, 
Sigebold, Adelbert, Adelbero. Damit aber diesem Gunstbriefe (privi- 
legium) desto grófieres und starkeres Ansehen innewohne, haben wir 

1) d. h. geistlichen Briidern.
2) Die Pfalzgrafin Gertrud war die Witwe des rheinischen 

Pfalzgrafen Siegfried, der von miitterlicher Seite her mit den Grafen 
von Weimar-Orlamunde verwandt war, nach dem Aussterben der 
alteren Linie dieses Hauses mit dem Grafen Ulrich im Jahre 1112 
Anspriiche auf die weimarische Erbschaft erhob und in den darob 
entstandenen Kampfen 1112 getbtet wurde. Sein Sohn Siegfried 
iiberkam jedoch die Grafschaft. Der Graf Ludwig ist jedenfalls 
Ludwig der Salier (Springer), dessen Sohn Ludwig 1130 dieLandgraf- 
schaft erhielt. Der Salier lebte damals noch, wenn auch sehr alt; 
er starb am 7. Mai 1123, 81 Jahre alt. Der Graf Wibert ist der 
oft genannte Graf Wiprecht v. Groitsch; die Sohne Ludwigs (des 
Saliers) Ludwig und Heinrich sind der nachherige Landgraf Lud
wig I. und Heinrich mit dem Beinamen Raspo. Die Herren von 
Gudensberg3) waren ein angesehenes Dynastengeschlecht im Hes- 
sischen, Christian und Unarg waren wahrscheinlich aus dem Stamme 
derer von Wildenfels, bei denen der Name Anargus oder Unargus 
haufig war.

3) Ob Utzberg n.-w. von Weimar??
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unseres Insiegels Beglaubigung aufgedruckt. Im Jahre der Fleisch- 
werdung des Herren MCXIX (1119) in der 13. Indiktion" *).

Graf Wichmann, der alteste uns bekannte 
Herr von Berka.

Aus der mitgeteilten erzbisohóflich - mainzischen Be- 
statigungsurkunde vom Jahre 1119 erfahren wir, daB bis 
gegen dieses Jahr hin Berka mit zu den vielen Besitzungen 
eines Thiiringer Grafen Wichmann gehórte, der nun in 
jener Zeit alle seine Giiter an fromme Stiftungen geschenkt 
und sich selbst unter die regulierten Chorherren zuriick- 
gezogen hatte. Wer war dieser Graf Wichman?

■ In der kurzeń Chronik des sogenannten Reinhards- 
brunner Monches, abgedruckt bei Pistorius, Tom. I, p. 957 
der alten Ausgabe von 1613, ferner in der Schrift „De Lant- 
graviis Thuringiae“ bei Pistorius, Tom. I, p. 1368, sowie 
auch in Wegeles Ann. Reinh., S. 12 wird er schlechthin 
comes de Saxonia, d. h. jedenfalls ein Graf aus dem Sachsen- 
lande, genannt. Unser Diplom laBt ihn einen Grafen in 
partibus Thuringiae (in thiiringischen Landen) sein. Fruher 
hielt man ihn fur einen SproBling des Hauses Weimar- 
Orlamunde. Dahin schienen nicht allein die vielen Giiter, 
die er in der weimarischen Gegend besaB, zu deuten, es 
wieś auch ausdriicklich dahin die Uberschrift eines Epi- 
taphiums, einer Grabschrift, welche in dem von ihm ge-

1) Indiktion ist eigentlich eine Steuerperiode von 15 Jahren, 
zuerst eingerichtet vom Kaiser Constantin im Jahre 313 n. Chr. und 
von diesem Jahre an weiter laufend. Man rechnete friiher nach 
diesen Indiktionen und sagte: „im sound so vielten Jahre der so und 
so vielten Indiktion" was aber abgekiirzt wurde: „in der so und so 
vielten Indiktion". Indiktion in der letzteren Bedeutung nennt es 
der Kalender „der Romer Zinszahl". Das Jahr 1119 war nicht so- 
wohl das 13. Jahr der laufenden Indiktion, ais vielmehr das 12., 
denn man findet die einzelnen Indiktionsjahre, wenn man zu der 
Jahreszahl nach Christi Geburt 3 hinzuaddiert und mit 15 dividiert. 
Der Rest ergibt dann das Indiktionsjahr. Es miiBte daher in der 
Urkunde heiBen: „in der 12. Indiktion".

XXIV. 6 
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griindeten Kloster oder yielmehr geistlichen Stift Kalten- 
born bei Sangerhausen zu lesen war und. welche aus dem 
Kopialbuche des letzten Priors von Kaltenborn, Johann 
Esocis (zu deutscb Hecht, denn esox, esocis ist der Hecht 
oder Lachs) in Schóttgen und Kreisigs Diplomatar., Tom. II, 
p. 689 zum Abdruck gekommen ist. Aber diese tiber- 
schrift •— „Grabschrift des Grafen Wigmann von Orla- 
miinda, Griinders des Klosters Kaldenborn“ 1 j — hat offenbar 
nicht mit auf dem betreffenden Leichensteine oder der 
Gedenktafel selbst gestanden, sondern der Prior hat sie 
(zur Zeit der beginnenden Reformation) ais Inhaltsangabe 
dazu gefertigt, und so bekundet sie nur, wen die spateren 
Monche, die bekanntlich im allgemeinen keine groBen Ge- 
schichtskenner waren, fur den Stifter ihres Klosters hielten. 
Ganz derselbe Pall ist es mit einer anderen Inschrift, die 
im Stifte Ettersburg bei Weimar, welches ebenfalls in Wich
mann seinen Wohltater und Gónner ehrte, irgendwo unter 
den eingehauenen oder angemalten orlamiindischen Wappen 
gestanden hat, wie ein im Weimarischen Staatsarchiye vor- 
handenes Schriftfragment bezeugt. Dieses Wappen und 
seine vom „Orlamundaer“ Grafen Wichmann redende Unter- 
schrift hat erst der letzte Klosterpropst Johann Bernhardi 
beim Neubau der Klosterkirche fertigen lassen, und von 
ihm gilt dasselbe wie von seinem Zeitgenosssen in Kalten
born. Keine Urkunde und kein alterer Annalist nennt 
unter den Orlamundaer Grafen einen Wichmann, und ware 
unser Wichmann aus diesem Hause gewesen, so ware er 
sicher mit unter den Erbpratendenten fiir Graf Ulrichs II. 
Nachlassenschaft aufgetreten. Das alles hat schon Lauhn, 
der gelehrte kursachsische Hofrat und Amtmann zu Tenn- 
stadt, in seinem Schriftchen „De Wigmanno, Conditore

1) Epitaphium comitis Wigmanni de Orlamunda Fundatoris 
Cenobii Caldenborn. Die Urschrift lautete nach Eckardt, Tria 
diplom., III, p. 33: Orlamundt Comitis Wichmanni insignia sunt haec 

Qui claram hanc aedem funditus instituit 
Provida quam lapsam Bernardi cura loannis 
Praepositi instaurat, quod nova plura docent. 
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monasterii Caldenborn, Comite nec Orlamundano nec Vima- 
riensi, lenae 1762“ auf das befriedigendste nachgewiesen, 
und Eckardt setzte 20 Jahre spater, 1782, dessen Beweis- 
fuhrung noch weiter fort.

Otto in der al teren Thuringia sacra, I, p. 302, will 
einen Grafen von Nordheim in Wichmann erkertnen, 
welcher Annahme auch Wegele (Ann. Reinh., p. 12, Anmerk.), 
ohne sich weiter dariiber auszulassen, huldigte. Aber es 
wird fiir diese Behauptung auch nicht ein einziger urkund- 
licher Beweis beigebracht. Der Hofrat und Geh. Archiyar 
G. A. H. Heydenreich zu Weimar, von dem eine gelehrte, 
sehr umfangreiche Geschichte der Grafen von Orlamiinde 
im Weimarische Archive im Manuskript existiert, macht 
mit mehr Grund Wichmann zu einem Grafen von S e e - 
burg. Seeburg war ein SchloB und ist noch heute ein 
Dorf an der StraBe von Halle nach Eisleben, zwischen zwei 
Seen, dem salzigen und dem stiBen, gelegen, und es kommt 
allerdings schon vor unserem Wichmann ein Graf Wich
mann von Seeburg vor, wie denn auch spater, 1152, der 
Erzbischof Wichmann von Magdeburg (s. Dobenecker, Reg., 
Bd. II, BI. 1, 2, 3 etc.) aus diesem Geschlechte gewesen 
ist. Diese Namensgleichheit legt gewiB den Gedanken nahe, 
daB auch unser Wichmann derselben Familie angehbrt habe, 
denn in jeder Adelsfamilie der damaligen Zeit wiederholen 
sich gewisse Namen haufig. Aber Eckardt macht es glaub- 
haft, daB Seeburg, wenn es uberhaupt ein besonderes Ge- 
schlecht bezeichnet, und nicht am Ende nur Spezialname 
fiir jenen ersten Wichmann von Seeburg — denn nur dieser 
wird ausdriicklich so genannt — war, doch nur eine Ab- 
zweigung des edlen Geschlechtes derer von Querfurt ge
wesen sei, aus welchem Geschlechte schon fruher der heilige 
Bruno, der Nachfolger des heiligen Adalbert in der Be- 
kehrung der heidńischen PreuBen und, wie sein Vorganger, 
von diesen im Jahre 1008 erschlagen, und spater der Kaiser 
Lothar, vorheriger Graf von Supplinburg und Herzog von 
Sachsen, 1125 Kaiser geworden, waren. Eckardt konstruiert 

6* 
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sogar in scharfsinniger Kombination zerstreuter historischer 
Notizen einen Stammbaum des Hauses, wobei er nicht 
verfehlt, darauf aufmerksam zu machen, daB, wenn ein 
Graf Berno ais Vater uuseres Wichmanns genannt 
wird, dieser Name auch nichts anderes sei ais eine 
Widderholung des alten Familiennamens Bruno. Auch alle 
3 Wichmanns finden im Stammbaum ihre Stelle. Mit dieser 
Eckardtschen Abhandlung bezeichnet man auch gewohnlich 
unseren Wichmann ais einen Grafen aus dem Hause Quer- 
furt, oder Querfurt = S eeburg (s. Rein, Th. s., II, S. 5 
und 6). Ubrigens waren die Edlen von Querfurt von Haus 
aus keine Grafen, und Wichmann oder sein Vater Berno, 
der auch schon Graf genannt wird, miissen diese Wurde 
von anderen Besitzungen, die sie erwarben, oder infolge 
anderer Umstande, erlangt haben. Wichmann besaB, wie 
wir aus den spater anzufiihrenden Schenkungsurkunden 
noch deutlicher erkennen werden, eine Menge zerstreut 
liegender Giiter, namentlich in drei Gegenden: 1) in den 
Distrikten um Querfurt, Sangerhausen, Eisleben, welche 
schon mehr ais sachsisch gelten, daher der Comes de 
Saxonia, 2) in unserer weimarischen Gegend, im Herzen 
Thuringens, daher der Comes in partibus Thuringiae, 3) im 
Orlagau, im heutigen Neustadter Kreise unseres GroB- 
herzogtums. Die Besitzungen im Norden leitet Eckardt 
von seiner (Wichmanns) Querfurter Herkunft, die in unserer 
Gegend von seiner Mutter Adelheid her, von der er yermutet, 
daB sie eine Weimar-Orlamundaerin gewesen, wogegen auch 
angefiihrt werden kann, daB schon sein Vater, Graf Berno, 
Giiter in unserer Gegend besaB (Rein, Thur. s. II, S. 6. 75; 
Schultes. Dir diplom., I, S. 257), die ihm freilich auch 
erst seine Gemahlin Adelheid zugebracht haben kónnte.

Uber die verwandtschaftlichen Verhaltnisse unseres 
Grafen erfahren wir das meiste aus einer Urkunde des 
Bischofs Reinhard von Halberstadt vom Jahre 1120 (s. auch 
Dobenecker, Reg., Bd. I, BI. 240 — 15./16. April 
1120), die abgedruckt ist bei Schóttgen und Kreisig in 
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der Urkundensammlung des Klosters Kaltenborn, II, 691. 
Das Diplom beginnt so (in deutscher Ubersetzung): „Im 
Namen der heiligen und unteilbaren Dreieinigkeit. Rein- 
hard, von Gottes Gnaden Bischof von Halberstadt. Wir 
bekunden hiermit allen Glaubigen Christi gegenwartiger 
und kiinftiger Zeit, daB der edle, gotthingegebene Mann, 
der Graf Wigmann, mein Blutmrwandter, zum 
Heil seiner Seele, wie auch der seiner geliebten Gattin 
Konegundis, und seines Vaters, des Grafen Berno, 
sowie auch seiner Mutter Adelheidis und aller seiner 
Voreltern — pro remedio animae Suae, nec non et dilectae 
conjugis Konegundis, et patris Sui Bernonis comitis, 
nec non et matris ejus Adelheidis omniumąue parentum 
Suorum —, Landgiiter seines Besitzes mit allen ihren Nutz- 
barkeiten, welche jetzt oder sonst iiberhaupt daraus er- 
wachsen konnen, unserer Hauptkirche zum Altar des ersten 
Martyrers Stephanus ubertragen hat, mit der Bestimmung 
namlich, daC wir aus eben diesen Giitern, an dem Orte, 
der Caldenborn heiBt, ein apostolisches, d. h. ein gemein- 
schaftliches und kanonisches Leben mit Gottes Hilfe ein- 
richteten“ etc.

Hiernach hieB WTichmanns Gattin Konegundis, Kuni- 
gunde, was auch durch den Reinhardsbrunner Mbnch, bei 
Pistorius, S. 957, die Annales Reinh., ed. Wegele, S. 12 u. a. 
bestatigt wird. Sie war eine Tochter Ludwigs des Saliers. 
Letzterer hatte auGer seinen 4 Sohnen: Ludewig, den nach- 
maligen 1. Landgrafen von Thtiringen, Heinrich, mit dem 
Beinamen Raspo, Hermann und Udo, dem nachmaligen 
Bischof von Zeitz-Naumburg, noch 3 Tochter: 1) Kuni- 
gunde, welche, wie die oben angefiihrten Berichte melden, 
„den Wichmann, einen Grafen aus Sachsen, der der Griinder 
der Kaltenborner Kirche wurde, heiratete11, 2) Cacilie, 
welche Gerlach Graf von Weldensee (Wildensehe) zur Ehe 
erhielt, 3) Adelheid, welche Udalrich (Ulrich), „der edle Graf 
von Wymer“ (Weimar), derselbe, dessen kinderloses Ab- 
sterben den oben erwahnten Erbfolgekrieg veranlailte, zur
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Erau hatte, aber nachmals schnóde verstieB. Wichmann 
war also der Schwiegersohn des Saliers und so in Yer- 
wandtschaft getreten mit dem Geschlechte Ludwigs des 
Bartigen. Der Vater Wichmanns, Berno, war nach dem 
Chronisten Lambert v. Aschaffenburg — bei Pistorius-Struv. 
I, 396, s. Rein, Thur. s., II, 5, — mit unter den 
sachsisch und thiiringischen Gegnern desKaisers Heinrich IV., 
die in der ungliicklichen Schlacht bei Nagelstedt, unfern 
Langensalza, 1075, in des Kaisers Gewalt gerieten. Ais 
Mutter Wichmanns ist nach der Halberstadter Urkunde 
des Bischofs Reinhard unzweifelhaft Adelheid *) anzusehen, 
von der Eckardt meint, sie sei aus orlamundischem Stamme 
gewesen. Die Gattin Graf Bernos, somit diese Adelheid, 
war feierlichst im Stifte Ettersburg bei Weimar begraben 
worden, nach der Urkunde bei Rein, II, S. 75.

Ein Blutsverwandter (cognatus) Wichmanns war Bischof 
Reinhard selbst, also wohl auch aus Querfurter Stamme. 
Ein anderer Yerwandter war jedenfalls der Graf Gero, den 
Wichmann, ais selbiger am 19. Sept. 1122, erst 25 Jahre 
alt, verstorben war, im Kloster Kaltenborn beisetzen lieB. 
Auch ein Graf Bezelin, dessen Gebeine (s. Gudenus, Cod. 
dipl., I, 56) die Bruder zu Ettersburg auf Wichmanns Ver- 
langen aus der oberen Kirche zu Apolda in ihre Kirche 
uberfuhren und dort feierlich beisetzen sollten, war offenbar 
ein Yerwandter, wahrscheinlich ein Ahnherr des Hauses, 
nach Reins gewagter und von Kronfeld in seiner Geschichte 
von Apolda (Apolda, bei Teubner, 1868, S. 22) doch wohl 
zu schnell ais historische GewiBheit angenommener Ver-

1) Auffallig ist allerdings in der Urkunde der Wechsel der 
Fiirwbrter sui und eius (pro remedio animae suae necnon et dilectae 
conjugis Konegundis et patris sui Bernonis comitis necnon matris 
ejus Adelheidis), und grammatisch genau genommen, was aber in dem 
Latein dieser Urkunden nicht immer am Platze ist, muBte ejus auf 
Berno bezogen und somit Adelheid fiir Bernos Mutter genommen 
werden. Wersebe in Hesses Beitragen, S. 168 exegetisiert sogar 
heraus, Adelheid sei Kunigundens Mutter, Berno Kunigundens Vater 
gewesen, woran er allerhand Betrachtungen kniipft. 
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mutung, sogar der Vater Wichmanns, in welchem letzteren 
Ealle Bezelin nur eine Nebenform von Berno sein miifite.

Von sonstigen Lebensverhaltnissen Wichmanns erfahren 
wir folgendes: In dem Streite wegen der weimarischen 
Erbschaft stand, er, wie sein Schwiegervater, der Salier, und 
die meisten thiiringischen und sachsischen Grafen, gegen 
den Kaiser Heinrich V. Vielleicht hatte er schon won seinem 
Vater Berno die Eeindschaft gegen das frankische Kaiser- 
haus geerbt. Er war mit auf dem Konwent in Warenstedt 
(Warnstedt) bei Quedlinburg, bei welchem die Verbiindeten 
unwermutet von GrafHoyer won Mansfeld uberfallen wurden 
(1113), und entging nach tapferer Gegenwehr nur durch die 
Flucht der Gefangenschaft (s. Lauhn, S. 11, der auf Conr. 
Urspergensis ad ann. 1113 und das Chronicon Sampetrinum 
zu demselben Jahr verweist). Aber auch die gliickliche 
Schlacht am Welfelsholze (1115) machte er mit (wofiir 
Lauhn Struvii Corp. hist. Genn., p. 414 zitiert). Er muf 
groBes Ansehen in Thiiringen besessen haben, denn er 
prasidiert, wie aus der Halberstadter Urkunde bei Schottgen 
und Kreisig, S. 690 — se comite pro tribunali sedente in 
Botelstede — hervorgeht, ais Graf, wahrscheinlich ais kaiser- 
licher Gerichtsgraf, einem in Buttelstedt abgehaltenen 
Landgerichte, bei dem zugegen waren die Grafen Ludwig 
(der Salier) und Wigbert (von Groitsch) mit ihren Sóhnen. 
ferner die Grafen Sizzo (von Kafernburg) und Beringar 
(Beringer, wohl der Schwestersohn Ludwigs, Graf von 
Linderbech oder Lara, s. Ann. Reinh., S. 7. 22 *)]. Im 
Jahre 1118 starb ihm, wie der Reinhardtsbrunner Mónch 
bei Pistorius, S. 958 (bei Pist.-Struv, I, S. 1369) berichtet, 
sein Weib Kunigunde, ohne ihm Kinder geboren zu haben. 
Da ward er, wie es scheint, des weltlichen Treibens miide 
und beschloB, ganz im Geiste seiner Zeit, der Zeit der ersten 
Kreuzziige und der neu sich bildenden Mónchsorden, in ein

1) Auch der Bruder des Saliers, der Graf von Sangerhausen, 
hieB Beringer, der aber war, wie wenigstens Wegele, Ann. R., S. 8 
anmerkt, schon im Jahre 1110 nicht mehr am Leben. 
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geistliches Stilllebeu sich zurtickzuziehen. Fromm und kirch- 
lich von Haus aus, was die Urkunde von 1119 ihm aus- 
drucklich nachruhmt, machte er mit seinen Gutern noch 
groBe Stiftungen und Schenkungen fiir geistliche Zwecke 
(s. die Urkunde vom 15./16. April 1120, Dobenecker, Reg., 
Bd. I, BI. 240).

Erstlich beauftragte er seinen Vetter, den Bischof 
Reinhard von Halberstadt, in dem Orte Kaltenborn (Calden- 
born) bei Sangerhausen eine Kirche, dem heiligen Evangelisten 
Johannes geweiht, und dabei ein Stift regulierter Augustiner - 
chorherren zu errichten 1).

1) Die Stiftung war also kein eigentliches Kloster, sondern eine 
Kollegiatkirche, wie das Marienstift und das Severistift in Erfurt, 
nur daB die mehreren, an jener Kirche angestellten Geistlichen nach 
der sogenannten Regel des heiligen Augustin in einem Hause und 
ganz in Klosterweise zusammenlebten. Diese Augustinerchorherren 
(canonici regulares ex reguła Sancti Augustini), bisweilen auch ge- 
radezu Augustiner genannt, sind nicht zu verwechseln mit den spateren 
Augus tinerer e miten, fiir die der Name Augustiner der ge- 
wóhnliche wurde. Die letzteren wurden erst im Jahre 1256 von dem 
Papst Alexander IV. bestatigt und waren eigentliche Mónche, und 
zwar Bettelmonche. Zu ihnen gehórte seinerzeit unser Dr. Martin 
Luther. Sie trugen die durch den letzteren bekannt genug gewordene 
schwarze Kutte mit dem Strick um den Leib. Die Augustinerchor
herren dagegen waren mit dem weiBen Chorhemd angetan (vergl. 
Rein. Th. s., II, S. 6).

Dieser seiner klosterartigen Stiftung in Kaltenborn wieś 
nun Wichmann folgende Giiter zu: in Naumburg und 
Chraverestock lO1^ Hufe und einen Weinberg, in 
Holdenstete 8 Hufen und einen Weinberg, in Hel- 
pede 5 Hufen und einen Weinberg, in Erhadesdorp 
11 Hufen, in Sutthardesdorp 2 Hufen, in Rouckes- 
dorp 1 Hufe, in Paneckendorp 3 Hufen, in See- 
burg 1/2, in Rotdesdorp 1, in Asleve l1^, in Lu- 
teckendorp in L uff dege s dor p V2, in Dielnia 
inAssendorp 1, in De usnę 37, inLudesleve 33 mit 
Muhle, in Storąuice 7, in Zorlitz (auch Zoulice) 14, 
in Namelickesdorp 30, in Esekendorp x/2, in
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Querenvorde x/2. Diese Guter (so ftigt der Urkunden- 
aussteller hinzu) liegen im Bistum Halberstadt und der 
Grafschaft des Pfalzgrafen (von Sachsen) Friedrich1). Ferner 
schenkte der Graf an Kaltenborn: in Coscebodhe 8 
Hufen, inModhelvice5, in Neustadt (nova villa juxta 
illam) neben jenem Orte 6 Hufen, inDretis 1, in Dhro- 
ganice 4, in Butine 14, in Ruceschesece 12. Diese 
50 Hufen liegen im Orlagau (in pago Orla)2). Endlich 
schenkte der Graf: in Lengefeld 7 Hufen, in Durne- 
velt 9, in dem anderen Durn e velt 1, in Ruttdorp 8, in 
Vurtheren 1, in T a ub ech e 10 und eine Miihle, in Sue- 
gerstedt 5, in Vrankenhusen 2 Panstadel (das ist 
Pfannenstatten oder Salzkoten). Diese Guter liegen in dem 
Mainzer Bistum in Thuringen3). Mit diesen vorbenannten 
Landgiitern (sagt Bischof Reinhard weiter) ward die Kirche 
des heiligen Evangelisten Johannes (in Kaltenborn) zuerst 
dotiert. Die iibrigen Guter mit den Untertanen (cum

1) N a umbu rg = Beyer-Naumburg, Helpede= Helfte, ein Dor f 
mit groBer Domane , 1 Stunde von Eisleben, Paneckendorp = 
Benkendorf, Asleve = Aschleben, Lu tecke ndorp=Lutgendorf, 
Querenvorde = Querfurt, Rotdesdo r p=Rottelsdorf , Assen- 
dorp = AsendorfbeiSchraplau, Ludesleve = Lodersleben bei Quer- 
furt, Rouckesdorp yielleicht Rockendorf siidlich von Halle, 
Hołd enstete = Holdenstedt bei Beyer-Naumburg, Dielnia = 
Dalena bei Lbbejiin. Der Herausg.

2) Coscebodhe = Cospoda bei Neustadt a. d. Orla, Model- 
wice — Moderwitz ; die nova villa, die sich neben Moderwitz gebildet, 
ist Neustadt a. d. Orla, Dr eti s=Dreitzsch, D r og an ice = Drog- 
nitz, Rucescheseceist Rauschengesees, B u t i n e Alten-Beuthen im 
Kreise Ziegenriick und siidwestlich von Ziegenriick (welcher Kreis 
fruher auch zum Orlagau gehórte). Der Herausg.

3) Offenbar ist Lengefeld bei Blankenhain, die beiden Dor n- 
feld ebendort, die Wiistung Fordem bei Ottern und Mechelroda, 
Taubach zwischen Weimar undMellingen, Schwerstedt zwischen 
Ramsla und Krautheim nordóstlich von Weimar und die Stadt 
Frankenhausen mit ihren Salzwerken gemeint, welche letztere 
also noch zu Thuringen gerechnet wird, wahrend Qu er furt u. s. w. 
in der Pfalzgrafschaft Sachsen (und im Bistum Halberstadt) liegen. 
Der Herausg. (s. iibrigens Dobenecker, Reg., Bd. I, BI. 240).
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clientibus) iibergab Wichmann der Mainzer und unserer 
Halberstadter Kirche, sowie seinen Verwandten und Freunden 
(welche er also doch auch nicht leer ausgehen lieB). Alle 
diese Schenkungen tat er nun, wie Bischof Reinhard erzahlt, 
in jenem schon oben erwahnten Landgericht zu Botelstede 
feierlich kund und lieB sie daselbst anerkennen. Dasselbe 
tat er auch in einer geistlichen Versammlung, die unter den 
Auspicien des Erzbischofs von Mainz in Erfurt im Mai 1119 
abgehalten wurde und bei welcher Bischof Reinhard von 
Halberstadt selbst, ferner der Bischof Bruno von Speyer, 
ferner die oben gedachten Weltlichen, endlich auch die Erben 
Wichmanns, der Kleriker Egbert und die Laien Herimann 
(Hermann) und Gunzelin, die zu jenen Verftigungen 
ihre fromme Zustimmung gaben (devote laudantes), gegen- 
wartig waren1). Der Papst Calixt hat diese Schenkungen 
auf dem Konzil zu Rheims bestatigt (10. Oktober 1119, s. 
Dobenecker, Reg., Bd. I, BI. 241), und. so erklart sie auch 
Bischof Reinhard fur yollstandig gultig, mit Androhung des 
Bannes fur jeden, der daran zu riitteln wagę. Die bischbf- 
liche Urkunde ist datiert vom Grtindonnerstage 1120. Da 
das Konzil zu Rheims 1119 stattfand (s. Lauhn, S. 13, der 
die Annal. Hildesh. und den Annalista Saxo zu diesem 
Jahre zitiert), muli also das Buttelstedter Landgericht schon 
vor 1119, oder wenigstens im Anfang 1119 gehalten worden 
sein. Zu bemerken ist ubrigens noch, daB im Jahre 1136 
(Schbttgen und Kreisig, II, p. 694, s. Dobenecker, Reg., 
Bd. I, BI. 276, 7. Aug. 1136, in Osterode) auch der Kaiser 
Lothar III. jene Schenkungen Wichmanns bestatigt, nur 
daB bei der Aufzahlung der geschenkten Giiter einige 
andere Angaben gemacht werden. So schenkt der Graf 
auch 1 Hufe in Rodigesdorf (offenbar Rbdigsdorf

1) Auf dieser Versammlung in Erfurt ist wahrscheinlich das 
oben mitgeteilte erzbischoflich-mainzische Diplom vom Jahre 1119 be- 
ziiglich der Schenkung der 10 Kirchen an das Marienstift ausgefertigt 
worden; darauf deuten die dort und hier angegebenen Zeugen (s. 
Dobenecker, Reg., Bd. I, BI. 240).
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zwischen Weimar und Apolda), 1 Hufe in Sufeld (Saufeld 
oder Thangelstedt zwischen Tannroda und Blankenhain)1), 
1 Hufe in Sarbrunn (Salborn bei Berka, das noch vor 
200 Jahren gewóhnlich Sarborn heiCt). Wahrscheinlich hat 
Wichmann diese Guter der ersten Schenkung nachtraglich 
noch hinzugefiigt2). Nach einer anderweiten Bestatigungs- 
urkunde Bischof Reinhards vom Jahre 1122 (Dobenecker, 
Reg., Bd. I, BI. 244 — 25. Jan. 1122) trat Wichmann 
auKer verschiedenen Gutern auch die Menschen in den 5 
Justizien (in quinque justiciis), Edelsten3), Knechte, 
Zmurde, Lazze, Heyen, an die neue Stiftung ab. 
Unter den 5 Justizien sind wohl Gerichtsstande und 
unter den Edelsten bis Heyen 5 Menschenklassen nach 
ihrem Freiheits- oder Horigkeitsverhaltnisse gemeint4).

1) Dieses Sufeld ist jedenfalls auch das Suveldun, in welchem 
nach dem alten sachsischen Geschichtsschreiber Wittichind Kaiser 
Otto I. sich im Jahre 954 mit seinem rebellischen Sohne erster Ehe 
Ludolf versóhnte. Im Volksmund heiBt der Ort noch heute 
Saufeld, wahrend er im 18. Jahrhundnrt von den Gutsbesitzern, den 
Herren v. Thangel (Daniel), den Namen Thangelstedt annahm. Wahr
scheinlich war Saufeld urspriinglich nur ein kaiserliches JagdschloB.

2) Schumann in seiner Landeskunde des GroBherzogtums Sachsen- 
Weimar (Neustadt a. d. Orla 1836) stellt bei den betreffenden Orten 
die Sache so dar, ais habe Wichmann erst 1136 die letztgenannten 
Guter an Kaltenborn geschenkt, wahrend doch nur die kaiserlicheBesta- 
tigung der Schenkung so spat erfolgte. Die Guterin unserer Gegend wird 
wohl das Kaltenborner Stift ais zu vereinzelte und fern gelegene Be- 
sitzungen wieder verkauft oder vertauscht haben, wie das, besserer 
Arrondierung wegen, oft geschah. Wenigstens besteht in spaterer 
Zeit keine Beziehung mehr zwischen Saufeld oder Sarborn etc. und 
Kaltenborn.

3) Nach Dobenecker, Reg., Bd. I, BI. 244 durfte statt „edelsten“ 
zu lesen sein „eldesten = seniores (villarum) — Dorfalteste — und 
unter „smurdi“ wohl „Tagelóhner" — qui cotidiano servicio imperata 
faciunt — zu verstehen sein. Der Herausg.

4) Kronfeld, Geschichte von Apolda, sagt S. 32: „Zmurde d. h. 
freie Bauera (?) (Freigelassene), Lazze ein Mittelstand zwischen 
Leibeigenen und Freien; nach dem Sachsenspiegel ist ein Lazze: der 
so auf einem Zinsgute sitzt, den man davon weisen, oder ihm auch 
um einen gewissen Zins lassen mag; Heyen jedenfalls Leibeigene, 
denen man aber kleine Bauerngiiter zur Yerwaltung ausgetan hatte.“
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Ein zweites Pflegekind unseres Wichmann war das 
Chorherrenstift zu Ettersburg bei Weimar. Auch der Ort 
Ettersburg (Eideresburc, Eyttersberg) gehorte Wichmann, und 
noch heute zeugen die sparlichen Triimmer der W i c h - 
mannsburg dort von ihm. Es befand sich daselbst schon 
ein Chorherrenstift, gegriindet wahrscheinlich von Wichmanns 
Vorfahren, vielleicht erst von seinem Vater Berno, der wenig- 
stens das Stift, in welchem, wie bereits erwahnt, die Gebeine 
seiner Gattin begraben lagen, sehr beschenkte (Rein, II, 75)5). 
Nach dem zweiten der 3 von Eckardt aus dem Weimarischen 
Archive veroffentlichten Diplome, ausgestellt vom Erzbischof 
Adelbert von Mainz im Jahre 1123, hatte Wichmann schon 
vor den Zeiten seiner Bekehrung (oder Geistliohwerdung) 
das Stift zu Eideresburk dem heiligen Martinus zu Mainz? 
d. h. der dortigen Kathedralkirche und somit dem erz- 
bischbflichen Stuhle von Mainz mit allen Be- 
sitzungen und Zugehbrigkeiten geschenkt. Da aber im Stift 
zu der Zeit Kanoniker waren, welche ganz unbeschrankt 
und ohne rechte religiose Ordnung lebten, so hatte der Erz
bischof auf den Rat seiner Briider, d. h. seiner geistlichen 
Briider, des Mainzer Domkapitels, und des Grafen Wichmann 
selbst, der inzwischen in den geistlichen Stand eingetreten 
war, regulierte Chorherren eingesetzt, welche nach der 
RegelAugustins ein apostolisches Leben fiihren sollten, 
und ais Propst hatte er ihnen den frommen Bruder S y n z o 
vorgesetzt. Das Stift war somit auch ein Stift regulierter 
Chorherren geworden, wie Kaltenborn. Wir sehen daraus 
daB Wichmann, nachdem er sich des Rechts auf das Stift 
begeben und selbst Kleriker geworden, immer noch EinfluB 
auf dasselbe ausubte. Das bezeugt auch eine andere, schon 
oben beriihrte Urkunde von demselben Erzbischof und aus 
demselben Jahre 1123, am 18. Juni in Erfurt ausgestellt,

1) Er schenkte dem Stifte Giiter in Gresheim (Griesheim), 
Gey lesd orf (Geilsdorf), Velingen (Willingen),Tusdorff (Daas- 
dorf) — Anm. des Herausg.: Nicht Daasdorf, sondern wohl Tras- 
dorf, welches ganz in der Nahe der drei yorgenannten Orte liegt.
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die abgedruckt ist bei Gudenus, Cod. dipl., I, S. 56, s. auch 
Dobenecker, Regesten, Bd. I, S. 247, No. 1175. Nach ihr 
ist der neuerlich bekehrte Bruder Wichmann (frater Wig- 
mannus noviter conyersus) mit dem Propst der Marienkirche 
in Erfurt, Embrico, zu dem Erzbischof gekommen und hat 
ihn gebeten, einen zwischen ihm und dem Propst yerabredeten 
Tausch zu bestatigen, nach welchem letzterer die untere 
und die obere Kirche in Apolda i) [die nachdem Diplom 
von 1119 Wichmann an das Marienstift geschenkt] fortan 
der Stiftskirche in Ettersburg iiberlassen und dafiir zur 
Entschadigung die Kirche zu Fl oger stet (Flurstedt) bei 
Apolda von Bruder Wichmann und seinem Propst Synzo 
erhalten soli, sowie auch einige Giiter in Hucheleiben 
(Heichelheim) bei Weimar. Sonach besaB Ettersburg durch 
Wichmann auch die Kirche zu Flurstedt, die es jetzt ver- 
tauschte. Der Erzbischof bestatigt diesen Tausch aus 
Achtung vor dem Bruder Wichmann etc. und ermahnt die 
Kanoniker in Erfurt, auch ihrerseits dem Tausche ihre 
Zustimmung zu geben. Ferner gewahrt der Erzbischof, 
wie bereits erwahnt, dali die Bruder von Ettersburg die 
Asche und die Gebeine des Grafen Bezelin in der oberen 
Kirche zu Apolda sammeln, sie nach Ettersburg iiberfuhren 
und mit allen Ehren begraben sollen. — Unter den welt- 
lichen Zeugen dieser Urkunde wird, worauf wir spater 
zuruckkommen miissen, ein Ditmarus d e B er cha auf- 
gefiihrt.

Vor seinem Eintritt in den geistlichen Stand, und wahr- 
scheinlich auf dem oben erwahnten Konvente in Erfurt, 
hatte denn nun auch Wichmann jene Schenkung der 10 
Kirchen, darunter der B e r k a s an das Marienstift, gemacht, 
die das Diplom von 1119 beschreibt. Unter dieser 
Schenkung ist wohl gemeint, daB der Graf erstlich sein 
Schutzvogteirecht (Advokatie), mit welchem allerhand Ein- 
kiinfte verbunden waren, dem Stift in Erfurt abtrat, ferner

1) Wahrscheinlich die Kirche auf der Burg und imten im 
Stadtchen. Der Herausg.
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ihm die Befugnis, den Pfarrer einzusetzen, iiberlieB und end- 
lich ihm verstattete, einen Teil der Einkiinfte der Kirche 
fiir sich einzuziehen. Das Verhaltnis der Kirche in Berka 
zum Marienstift muC sich bald wieder aufgelbst haben; 
denn 130 Jahre spater finden wir den Grafen Dietrich von 
Berka in vollem Besitze der Adyokatie und des Patronats- 
rechts iiber die Kirche und Pfarrei zu Berka, welche Kechte 
er 1251 seinem daselbst neu erbauten Kloster abtritt1).

Erstes Auftauchen (und Abstammung) der Grafen 
von Berka.

An wen nach Wichmanns Austritt aus dem Weltleben 
und bei der Verteilung seiner Giiter, teils an geistliche 
Stifter, teils an Yerwandte und Freunde, unser Berka in 
weltlicher Hinsicht zunachst gekommen sei, dariiber fehlen 
urkundliche sichere Nachweise. In der mehrfach ange- 
fiihrten Urkunde des Mainzer Erzbischofs Adelbert I. vom 
18. Juni 1123 (bei Gud., Cod. dipl., I, 56), die Austauschung 
der Apoldaer Kirche gegen die Flogersteter betreffend, 
werden folgende Laienzeugen aufgefiihrt: Hermannus de 
Wothenesberc, Unargus, Udelricus, Dithericus Tribel de 
Appolde, Ditmarus de Ber cha, Conradus de Azzemanest, 
Ludewicus de Eytersburc, Dithericus de Appolde, Albecht 
de eadem villa, Adelbert de Ydersburc. Da haben wir 
also D i t m a r von B er cha, und unter dem Bercha kann, 
wie schon die anderen Ortsnamen zeigen, die alle auf unsere 
Gegend weisen 2), nur u n s e r Berka gemeint sein. Wer war 
dieser Ditmar? fragt Elle. — (Die Ansicht von Gudenus, 
die auch Elle yerwirft, daB dieser Ditmar Graf oder Herr 
— dynasta —• von Berka gewesen, ist nicht zutreffend,

1) Die im Manuskript folgenden langeren Untersuchungen iiber 
die Zeit des Todes und die Begrabnisstatte Wichmanns stehen mit 
der Geschichte Berkas in keinem Zusammenhang und sind daher 
weggelassen worden. Der Herausg.

2) Wothenesberc ist ITtensberg oder Utzberg bei Weimar; Azze
manest (abgekiirzt aus Azzemanstete) Osmannstedt (bei Apolda).
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ebensowenig die Ansicht von Schneider, der ihn frischweg 
mit Dietrich — Theodericus — Graf von Berka identifiziert. 
AufschluB gibt eine Urkunde bei Dr. C. Beyer, „Urkunden- 
buch der Stadt Erfurt11, vom 7. Juli 1128, in welcher der
selbe Erzbischof Adelbert I. von Mainz der Kirche zu 
Jechaburg neuerworbene Giiter bestatigt. Unter den Zeugen, 
und zwar unter den Ministerialen — ministeriales ecclesie 
nostre ■— die nach den Edeln — nobiles — aufgefuhrt 
werden, befindet sich hinter Ludovicus de Eiteresburche, 
„de Bercha Diethmarus11, unbedingt derselbe wie in der 
vorgenannten Urkunde von 1123. Er war also ein Dienst- 
mann der Erfurter Kirche, des Doms oder der Marienkirche, 
in dereń Besitz die Berkaer Kirche 1119 iibergegangen 
war. — Ein Herimannus „miles de Bercha11 also ein Dienst- 
mann (Ritter), kommt noch in einer Urkunde des Marien- 
stifts vom Jahre 1219 ais Zeuge vor, und bis ins 15. Jahr- 
hundert erscheinen in Erfurt Ratsherren mit dem Zusatze: 
de Berka. (Der Herausg.)

1) Z. B. in der Urkunde Graf Dietricha vom 3. Dezember 1250; 
in der der Grafin Helwigis von 1251; auch in einem Dokument des 
Klosters Kapellendorf vom Jahre 1256 bei Avemann, Kirchb. Histor.,
S. 20.

So viel ist gewiB, und der vollstandige Nachweis wird 
in dem Eolgenden gegeben werden : es existierte spaterhim 
ganz unbestreitbar im 13. Jahrhundert1), und urkundlich schon 
1154, ein Herrengeschlecht in Berka, das sich Grafen 
von Berka nannte, und dessen Sprossen, soweit wir nach- 
kommen konnen, samtlich den Namen Dietrich fiihrten. 
Es wird aber auch schon fur das erste Drittel des 12. Jahr- 
hunderts von den alten Annalisten Thiiringens ein Graf 
Dietrich von B e r k a genannt, und zwar ais ein Urenkel 
Ludwigs des Bartigen von seiner zweiten Tochter 
U11 a oder J u 11 a. Die Reinhardsbrunner Annalen (S. 5 
bis 9; s. Stammbaum S. 75), und zwar in einem Teile, der 
wahrscheinlich schon im 13. Jahrhundert geschrieben ist, 
sprechen sich iiber die Nachkommenschaft des Grafen im
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Bartę so aus: er habe 2 Sohne gehabt, Ludwig (den 
Salier), den Haupterben des Vaters, und Be ring er, Grafen 
und Herrn von Sangerhausen, und 3 Tbchter: Hilde- 
gardis, vermahlt mit Graf Poppo I. von Henneberg, Uta 
(Jutta = Judith), welche den Grafen Theodericus (Dietrich.) 
von Linderbeche heiratete, und Adelheydis, welche den 
Herrn von Wippera (Wippra bei Eisleben) zum Gemahl 
hatte. Uta erzeugte mit ihrem Gemahl Dietrich v. Linder
beche den Grafen Beringer, „der im Osten der Kirche 
Reynersborn, in dem rechten Saulengang des Klosters mit 
seinen iibrigen Verwandten begraben ward“. Dieses Beringers 
Sohne, die Grafen Ludewicus v. Lara und Didericus v. Berka, 
„haben einen edeln Stamm nach sich gelassen und eine 
Nachkommenschaft zu Tage gefordert, welche der heutigen 
Welt nicht verborgen ist“ (— nobilem duxere prosapiam 
et eam, quae modernos non latet, ediderunt posteritatem —) ; 
ein Hinweis also auf den spateren und dem Annalenschreiber 
gleichzeitigen Glanz dieses Geschlechts. S. 22 der Annalen 
wird schon Beringer Graf von Lara genannt und von ihm 
zum Jahre 1116 berichtet, er sei mit seinem Sohne Ludwig 
auf der Wartburg bei Ludwig dem Salier anwesend und 
zugleich mit letzterem und dessen Sbhnen Zeuge fiir eine 
Schenkung des Grafen Erwin von Gleichen an das Kloster 
Reinhardsbrunn gewesen. War also schon 1116 der altere 
Sohn Beringers, Ludwig, alt genug, um mit seinem Vater 
auswarts zu sein und schon ais Zeuge mitgebraucht zu 
werden, so hat um jene Zeit wahrscheinlich auch schon der 
jiingere Bruder Dietrich (v. Berka) existiert, wenn auch 
wohl noch nicht ais Graf von Berka. Um so eher ist dies an- 
zunehmen, ais Ludwig v. Lara (nach Rein, II, 115, und 
Schultes, Dir. dipl., I, S. 278) schon bald nach 1124 mit 
Hinterlassung zweier Kinder, Ludwig und Adelheid, ge- 
storben ist

1) Diesen Bericht uber die Deszendenz des bartigen Ludwig 
haben andere alte Chronisten den Reinhardsbrunner Annalen nach- 
geschrieben, wenn auch nicht ohne einige Zusatze und Irrungen. So
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Von diesem Graf Dietrich von Berka, dem Urenkel 
Ludwig des Bartigen, leitet man nun gewohnlich (Rein, Th. s., 
I, 84 und II, 114, und ebenso Schneider in seinem Manuskript) 
die spateren Grafen Dietrich von Berka her. Aber schon 
oben haben wir erwahnt, daB der gelehrte Altertumsforscher 
Wegele auf S. 7 der von ihm herausgegebenen Reinhards- 
brunner Annalen zu den Worten: „Graf Dietrich von Berka“, 
die nicht weiter begriindete Anmerkung macht: „nordbstlich 
von Sondershausen “, wobei freilich im Unklaren bleibt. ob 
das Dorf Berka, das zwar ostlich — aber s ii d ostlich — 
oder das Dorf Berga, das, freilich schon weiter entfernt, 
n ord ostlich von Sondershausen liegt, gemeint sei. Was 
Wegele bewogen hat, den Grafen Dietrich von Berka in 
jener Sondershauser Gegend zu suchen (worin ihm iibrigens 
auch schon Wersebe in Hesses Beitragen in der Anmerkung 
S. 153 vorangegangen ist), laBt sich denken. Beringers 
Sohne sollen die Grafen von Lare und Berka sein. Lare 
(Lara, Lahra, Lora), jetzt Lohra genannt, ist eine Koniglich 
preuBische Domane, mit einem erst unter Friedrich dem 
GroBen angelegten Dorfe Friedrichlohra, unfern von Bleiche- 
roda und einige Stunden nordwestlich von Sondershausen. 
An der Stelle des Domanengebaudes stand einst eine feste 
Burg, die den Mittelpunkt einer kleinen Herrschaft bildete. 
Die Grafen von Lohra starben schon bald nach 1207 aus 
(Rein, Th. s., II, 115), und ihre Besitzungen gingen an die 
Grafen von Beichlingen uber, von denen einzelne Zweige 
sich auch spater noch Grafen von Lohra nannten (Rein, 

gibt die Historia de vet. Landgraviis Thuringiae, abgedruckt bei 
Pistorius-Struv. p. 1308, und beiJoh. Georg Eccard in der Historia 
genealogica Principum Saxoniae sup., p. 353 und 356, ferner Johs. 
Rothe, herausgegeben von Liliencron, S. 258, dem Grafen mit dem Bartę 
noch einen dritten Sohn, Heinrich Raspe, welches eine Verwechselung 
ist mit dem gleichbenannten zweiten Sohne des Saliers, und ebenso 
werden dem Grafen Beringer 3 Sohne zugeschrieben, Ludwig von Lare, 
Conrad von Honstein und Dietrich von Berka, wahrend wohl richtiger 
Conrad von Honstein ein Sohn dss Grafen Beringer von Sanger- 
hausen gewesen ist.

XXIV. 7
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II, 158. 162). Lohra und die Sondershauser Gegend sind 
nicht allzuweit auseinander, und so mag, wer sonst nichts 
von den Grafen von Berka weiB, leicht auf den durchaus 
irrigen Gedanken kommen, den Grafen Dietrich, den Bruder 
Ludwigs v. Lare, eher in der Gegend von Sondershausen 
ais in Berka a. d. Ilm bei Weimar zu suchen.

Die brtliche Getrenntheit der beiden Herrschaften Lara 
und Berka a. d. Ilm darf uns um so weniger stbren, ais ja 
Beringer, der Vater der graflichen Bruder Ludwig von Lara 
und Dietrich von Berka, selbst weder ein Graf von Lara, 
noch von Berka, sondern Graf von Linderbeke (Lin
de r b e c h e) war. Dieses Linderbeche — Linderbach — 
dessen Graf angesehen genug war, der Schwiegersohn des 
bartigen Ludwig zu werden, kann nur das, zwischen Weimar 
und Erfurt gelegene Dorf Linderbach sein, wie mit Falken- 
stein (Thiir. Chroń., II, S. 919) auch Pfefferkorn (Gesch. 
d. Landgrfsch. Thiir., S. 258), Spangenberg (Querf. Chroń., II, 
8.38), Tentzel (Suppl. hist. Goth., 8.350), sowie auch Schneider 
inseinem Manuskript, annehmen, wahrend Wersebe (in Hesses 
Beitr., Anm. S. 128) die Sache zweifelhaft laBt. Linderbach 
war demnach einst ein SchloB und Grafensitz, wie es auch 
spater noch Herren von Linderbach, niederen Adels, gab. 
Wie Dietrichs v. Linderbeche Sohn, Beringer, den die 
Reinhardsbrunner Annalen bereits ais Grafen von Lare be- 
zeichnen, in den Besitz dieser Grafschaft gekommen, ob er 
Linderbeke, von welchem Orte er und seine Deszendenten 
nie wieder genannt werden, gar nicht von seinem Vater 
uberkommen, oder sich nach der vielleicht bedeutenderen 
Grafschaft Lara genannt hat, bleibt dunkel. Ein Zusammen- 
hang mit unserer Gegend, resp. ein Besitz daselbst wird 
der Familie wohl geblieben sein, und so dtirfen wir die 
Yermutung wagen, daB der oben viel besprochene Graf 
Wichmann bei seinem Rucktritt aus dem Weltleben und 
bei Verteilung seiner Giiter auch an Verwandte und Freunde 
seine Herrschaft Berka mit Umgegend dem jungeren Sohne 
des Grafen Beringer von (Linderbach und) Lara, seinem
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Vetter, der yielleicht schon in der Nahe Besitzungen hatte, 
iiberlassen habe, der sich von nun an Graf von Berka 
nannte, wahrend sein alterer Bruder Erbe der yaterlichen 
Herrschaft Lara blieb. Verwandt waren jedenfalls die 
Familien. Wichmanns jiinst yerstorbene Gattin Kunigunde 
war die Tochter Ludwigs des Saliers, Wichmann also dessen 
Schwiegersohn. Dietrichs von Berka GroBmutter Uta war 
die Schwester des Saliers, Dietrich also des letzteren GroB- 
neffe. Wichmann sowohl wie Dietrichs Vater Beringer 
standen zu dem Salier in freundschaftlichem Verhaltnis und 
jedenfalls auch untereinander, wodurch es wohl erklarlich 
wird, daB der begiiterte, kinderlose, seinen ganzen Besitz 
yerschenkende Wichmann dem jungen Vetter Dietrich die, 
Linderbach benachbarte, kleine Herrschaft Berka ubertrug. 
Der in einer Pfortaer Urkunde — s. Boehme, Urkunden- 
buch des Klosters Pforta, I, BI. 18, 19 — yorkommende 
Lambertus comes de monte (Berg, Berga) ist ein Graf von 
Gleichen und hat mit unserem Berka und dessen Grafen- 
geschlechte nichts zu tun.

Die Grafen von Berka 1154 (1119) bis um 1280.

Wenn wir uns nun anschicken, den einzelnen Grafen 
yon Berka nachzugehen, so ist gleich im yoraus zu be- 
merken, daB wir eigentlich sehr wenig Tatsachen von ihnen 
wissen, daB wir sie fast alle nur aus Urkunden, in denen 
sie ais Zeugen aufgefuhrt werden, kennen und kaum aus 
der Umgebung, in der wir sie bei solchen Zeugenschaften 
finden, einige muhsame Schliisse auf ihre Verhaltnisse 
machen kónnen, daB wir selbst von demjenigen unter ihnen, 
von welchem wir am meisten wissen, von Graf Dietrich, 
dem Stifter des Klosters Berka und Helden der Saalnixen- 
sage *), nur zerstreute historische Notizen geben kónnen.

1) S. die spatere Anmerkung iiber die Saalnixensage. Der 
Herausg.

7*
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Wie bereits oben angedeutet, im Jahre 1154 tritt uns 
zuerst ein Dietrich von Berka urkundlich entgegen, was 
aufgefunden zu haben wohl Schneiders Yerdienst ist. Es 
ist jedenfalls derselbe Dietrich, den die Reinhardsbrunner 
Annalen ais Enkel Graf Dietrichs von Linderbeche und der 
Uta, Sohn Graf Beringers und Bruder Ludwigs von Lora 
nennen. In der Sammlung Magdeburgischer Urkunden von 
Ludwig (Reliqu. Manuscriptorum, T. II, p. 191 und 192); 
s. Dobenecker, Reg., 77, Bd. II, BI. 14, 15; aber schon 
in einer in Halle ausgestellten Urkunde des Bremer Erz- 
bischofs Hartwig vom 19. Sept. 1154 wird Dietrich v. Berka 
unter den Zeugen genannt — Dobenecker, Reg., 75, Bd. II, 
14) steht abgedruckt ein Brief des Erzbischofs Wichmann 
von Magdeburg, gegeben zu Giebichenstein bei Halle anno 
1154 cal. Octobris (1. Oktober), in welchem der Erzbischof, 
zu dessen Erzbistum auch die Stadt Halle gehórte, dem 
Kloster Paulinzella den Salzzoll in letztgenannter Stadt er- 
laBt. Unter den Zeugen ist mitgenannt Dietericus de 
Bercka, und zwar unter den Ministerialen oder Dienst- 
mannenx) der Magdeburger Kirche, d. h. des Erzbischofs 
von Magdeburg. Dieses Verhaltnis, sagt Schneider, ist 
nicht wohl zu erklaren, und allerdings, wir kbnnen nicht 
begreifen, wie ein Graf von Berka a. d. Ilm, und zwar 
einer, der mit dem Landgrafenhause von Thiiringen ver- 
wandt war, dazu kam, ein Ministerial des Magdeburger 
Erzbischofs zu werden. Indes Tittmann in seiner Ge
schichte Heinrichs des Erlauchten, II, S. 82 belehrt uns, 
daB oft selbst groBe Herren und machtige Fiirsten zu irgend 
einem hohen Geistlichen aus Hóflichkeit oder Ehrerbietung 
in ein Dienstverhaltnis, das freilich schlieBlich nur Form, 
war, traten. Wie Dietrich gerade zum Magdeburger

1) Diese Bezeichnung wird in diesen Zeiten gern gebraucht von 
Edeln, die bei irgend einem Fiirsten oder Bischof ein Hofamt, wena 
auch nur ein Titularhofamt ais Mundschenk, Kammerer, Marschalk etc. 
bekleideten; es kann aber iiberhaupt bedeuten: Lehnstrager, Vasall, 
der irgend einen Besitz von einem anderen zu Lehn tragt und ihm. 
zu Folgę und Kriegsdienst verpflichtet ist.
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Erzbischof gekommen und nicht eher zum Mainzer, in 
dessen Kirchensprengel seine Herrschaft lag, das mag in 
Verhaltnissen begrundet sein, von welchen wir eben keine 
Kenntnis haben t). Dieser Dietrich, sagt Schneider, soli 
eine Grafin von Henneberg zur Gemahlin gehabt haben, 
wovon aber in Spangenbergs Henneberger Chronik keine 
Spur zu finden ist2).

1) In Schumanna Staats-, Post- und Zeitungslexikon von Sachsen, 
14. Bd., fortgefiihrt von Schiffner, steht S. 369—371 unter dem Ar- 
tikel „Berka" folgende Notiz: „Berka war sonst eine Grafschaft. 
Bereits 1119 gehorte sie dem reichen thiiringischen Grafen Wich
mann. Im Jahre 1154 kommt ein Dietrich von Berka unter dem 
meiBnischen Markgrafen - Vasallen vor; 1192 mit dem Beisatze 
„Graf zu Berka" ein anderer Dietrich zu Berka, und es wird ver- 
mutet, daB dieses Grafengeschlecht yon den Grafen zu Bielstein ab- 
stamme." Woher hat Schiffner diese Notiz? Wahrscheinlich ist es 
Verwechselung mit dem in unserer Urkunde beriihrten Magde- 
b urger Vasallentum. In Paul Langes, des Bosauer Mónchs, Chronik 
des Bistums Naumburg vom Jahre 1536, herausgegeben von Sanitats- 
rat Dr. Koster 1891, wird Bischof Wichmann, der 12. in der Reihe 
der Bischofe von Naumburg (1148 erwahlt) und seit 1154 Erzbischof 
von Magdeburg, ais „eyn geporner pfaltzgraff von Siburg" (Seeburg), 
und „Conradens des ersten Marggraffen in Meyssen svesterBon“ be- 
zeichnet. Also ein Neffe unseres Grafen Wichmann. — Ubrigens 
ist es fraglich, ob sich das „ministeriales" (Dienstmannen) auch auf den 
unter den Laien-Zeugen an erster Stelle genannten Grafen Dietrich 
von Berka bezieht, denn in der Urkunde Wichmanns vom 1. April 
1154 — s. Dobenecker, Reg. 66, Bd.-II, BI. 11 — wird Dietrich von 
Berka unter den „Edeln" an erster Stelle aufgefiihrt. — Sollte aber 
das „ministeriales" sich wirklich auch auf den Grafen Dietrich be- 
ziehen, so durfte diese Bezeichnung ihren Grund in den verwandt- 
schaftlichen Beziehungen haben, in den en dieser zu dem Bischof resp. 
Erzbischof Wichmann stand, denn in der Urkunde Wichmanns vom 
14. Febr. 1154 — s. auch Dobenecker, Reg., 1688, Bd. I, BI. 355 — 
heifit es: nam post obitum avie mee Berthe cum ipsa Abatissa Had- 
wiga et sorore ejus Heva (Gera) ac filio ejusdem sororis Theodorico 
Halto conveni etc. — s. Lepsius, Geschichte der Bischofe des Hoch- 
stifts Naumburg, S. 153. — Heva, aus dem Geschlechte der Grafen 
von Seeburg, vermahlt mit Graf Beringer von Linderbach, s. Stamm- 
tafel, S. 75. Der Herausg.

2) Nach einer Mitteilung des Herrn Prof. Koch in Meiningen 
ergibt das Henneberger Archiv nicht den mindesten Anhalt dafur,
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Im Jahre 1172 (was Schneider auch nicht erwahnt) 
erscheint wieder ein Dietrich von Berka, und zwar mit dem 
ausdriicklichen Beisatz „Graf“ (Dietericus comes de Birka), 
ais Zeuge in einem anderen Briefe desselben Erzbischofs 
Wichmann, den er dem Kloster zum neuen Werke zu Halle 
uber einen zu einer Miihle tauglichen Platz an der Saale 
gegeben, bei Ludewig. Tom. V, p. 9 — Dobenecker, Reg. 
455, Bd. II, BI. 87. Dieser Graf Dietrich von 1172 wird 
wohl noch derselbe sein, wie der von 1154. Das Verhalt- 
nis zum Magdeburger Erzbischof hat also auch jetzt noch. 
bestanden, und Graf Dietrich ist also auch 1172 um die 
Person jenes Kirchenftirsten gewesen.

In diese Zeit gehórt wohl auch der Graf Theodericus 
de herca, der in einer Urkunde des gemeinschaftlichen 
Herzog! sachsischen Archivs — ohne Angabe der Zeit. 
aber wahrscheinlich zwischen 1161 und 1187 gegeben — 
dem Hugo von Sconinberc (Schonberg) einen Besitz in crips 
(wahrscheinlich Kreipitsch bei Naumburg) zu Lehen gibt.

Der Sohn dieses Dietrich, also Dietrich II., ist jeden
falls der Dietrich, der zum Jahre 1192 erwahnt wird. In 
diesem Jahre namlich, unterm III. Id. Nov. (also am 11. 
November), stellt Erzbischof Konrad von Mainz — s. 
Dobenecker, Reg., 908, Bd. II, BI. 172. 173 — eine Ur
kunde aus, in welcher er des Grafen Erwin v. Gleichen- 
Tonna Schenkung von 6 Hufen in Tuteleyben i) und 12 
Hufen in Wallesleyben (Walschleben bei Erfurt) an das 
Kloster St. Petri in Erfurt bestatigt: his prasentibus testi- 
bus . . . ipso etiam Comite Erwino advocato ejusdem ec- 
clesiae cum duobus filiis suis Comite Lamperio et Comite 
Ernesto, duobus etiam generis suis Boppone de Wasungen 
et Comite Dietherico de Berka. Das Diplom steht bei

daB Graf Dietrich I. von Berka mit einer Hennebergerin yermahlt 
gewesen sei. Der Herausg.

1) Ein Tottleben liegt zwischen Erfurt und Vieselbach, ein Teut- 
leben bei Buttstadt. Der Herausg.
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Schannat, Vind. lit., II, 6 und vollkommener bei Gudenus, 
Cod. diplom., I, 317, vergl. auch Rein, I, 58. Aus dieser 
Urkunde erfahren wir denn, daB der Graf Dietrich vom 
Jahre 1192 Schwiegersohn des Grafen Erwin von Gleichen 
war und im Gefolge seines Schwiegervaters in jenem Jahre 
bei der Yerhandlung miterschien, also damals wohl noch 
■ein jungerer Mann war. Sagittarius in seiner Geschichte 
der Grafschaft Gleichen erwahnt, Buch I, Kap. 4, wo er 
vom Grafen Erwin spricht, von dieser Tochter desselben 
nichts. Es kommt auch derselbe Graf Dietrich um dieselbe 
Zeit ais Zeuge vor in eben dieses Erzbischofs Vergiinstigungs- 
briefe vom 8. Sept. 1193, in welchem dem Abt von St. 
Peter in Erfurt das Recht eine Infuł zu tragen erteilt wird, 
bei Gud., I, 323, und Schannat, II, 119, s. Dobenecker, 
Reg., 932, Bd. II, S. 176. Es steht also anscheinend dieser 
Graf Dietrich II. nicht mehr in Beziehung zum Erzbischof 
von Magdeburg, sondern zu dem von Mainz. Jedenfalls 
ist es auch dieser Graf Dietrich II., in einer Urkunde des 
Landgrafem Hermann von Thiiringen vom 11. Juni 1205 
— s. Dobenecker, Reg., 1284, Bd. II, S. 238 — und weiter 
in einem Dokumente des Grafen Siegfried von Orlamunde, 
„inhalts dessen letzterer bei Ubergabe seiner zwei Tochter 
in das Kloster Heusdorf, diesem Kloster 2 Hufen Landes 
zu Cruteim (Krautheim) und 1 dergl. zu Meldingen (Mel- 
lingen) schenkt“, unter dem Namen Teotericus de Berka 
ais der erste unter den Zeugen vorkommt. Das Dokument 
ist mitgeteilt bei Lóber, De Burggraviis Orlam., S. 72, bei 
Avemann, Die Burggrafen von Kirchberg, S. 196, bei Rein, 
Th. s., II, 123, und auszugsweise bei Schultes, II, 447. Das 
Jahr ist nicht angegeben. Rein setzt es in die Zeit von 
1200—1206, da Siegfried von Orlamunde 1206 gestorben 
ist, Schultes ins Jahr 1202 oder 1203 x).

1) In Dobeneckers Regesten, Bd. II, S. 247, No. 1332 wird diese 
Urkunde in das Jahr 1206 verlegt, da Propst Berthold von Heusdorf, 
unter welchem die beiden Tochter in das Kloster eintreten, erst seit 
1206 erwahnt wird. Der Herausg.
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Ferner finden wir im Jahre 1206 einen Teodericus 
Comes de Berka ais Zeugen in einer Urkunde des Land- 
grafen Hermann vom 15. Juli dieses Jahres, ausgestellt----  
s. Dobenecker, Reg., 1313, Bd. II, S. 244 — an dem land- 
gratlichen Gerichtsorte Thungesbrucken (Thomasbruck, jetzt 
Thamsbruck, nordlich von Langensalza) zur Schlichtung 
einer Besitzstreitigkeit des Klosters Volcolderoda (Yolken- 
roda zwischen Miihlhausen und Schlotheim). Da auch Graf 
Erwin und dessen Sóhne in der Urkunde mit vorkommen, 
so wird ja wohl der Graf Dietrich von Berka kein anderer 
sein ais der Schwiegersohn desselben. Die Urkunde, dereń. 
Original im Dresdener Arohiv, steht abgedruckt bei Schótt- 
gen und Kreisig, I, 755 und 756, und der Historia Vol- 
colderodensis, und wird von Molier in seinem Aufsatze 
iiber die Besitzungen des Klosters Yolkenrode in der Zeit- 
schrift fiir Thiir. Gesch., Bd. VI, S. 334 erwahnt.

Rein, I, 84 sagt nun von diesem Grafen Dietrich, dem 
Schwiegersohne Erwins, er werde von 1192 bis 1210 er
wahnt, in welchem letzteren Jahre er das Cistercienser- 
Nonnenkloster zu Berka gestiftet habe. Allein nicht nur 
in dem Jahre der Stiftung, wie in der Person des Stifters 
befindet sich Rein im Irrtum, wie wir spater bei der Ge
schichte des Klosters nachweisen werden. Ein entschiedener 
und groCer Irrtum ist es aber, wenn er diesen Grafen. 
Dietrich aus den Jahren 1192—1210, den Schwiegersohn 
Erwins v. Gleichen, zu derselben Person macht wie jenen 
Dietrich von Berka, den Sohn Beringers, Bruder Ludwigs 
von Lara. Wie stimmt das mit der Chronologie, die Rein 
selbst II, 114 gibt, nach welcher Graf Ludwig v. Lara, 
der altere Bruder Dietrichs, schon 1116 ais erwachsener 
Mensch mit seinem Vater Beringer auf der Wartburg ist 
und bald nach 1124 mit Hinterlassung zweier Kinder stirbt ? 
Ists moglich, daB der Bruder dieses Ludwig, wenn auch 
der jungere, bis ums Jahr 1210 lebte? Hochstens der 
Sohn, wenn nicht gar der Enkel dieses ersten Dietrich 
von Berka muB Dietrich, der Schwiegersohn des Grafen



Die alte Herrschaft (Grafschaft) Berka a. d. Hm. 105

Erwin, gewesen sein. Schon im Jahre 1207 kommt der
selbe Dietrich von Berka wieder vor in einer Urkunde des 
Erzbischofs Lupold von Mainz, ausgestellt in Erfurt am 
22. April.

Im Jahre 1218 begegnet uns wieder ein Graf Dietrich 
von Berka, und zwar einer, der zu dieser Zeit schon er- 
wachsen und verheiratet ist. Ihn bezeichnet Schneider mit 
Recht ais Dietrich III. Er ist jedenfalls derselbe, der 
bis zum Jahre 1251, welches ais sein Sterbejahr urkundlich 
feststeht, in vielen Urkunden!) teils ais Zeuge, teils ais 
Aussteller erscheint, den wir sehr haufig in der Umgebung 
der Landgrafen, erst Ludwigs des Heiligen, dann Heinrich 
Raspes und endlich des MeiBners Heinrich des Erlauchten 
finden, der wahrscheinlich der Stifter, sicher aber der Er- 
neuerer und Wohltater des Klosters zu Berka war, der 
iiberhaupt gegen Kirchen und Kloster sich sehr freigebig 
erwies, den endlich die Sagę mit lieblichem Gewebe um- 
sponnen hat. Von ihm erzahlt Adrian Beier in seinem 
Geographus Jenensis — welches alten Ehrenmannes kurze, 
teils an und fiir sich selbst unrichtige, teils auch unrichtig 
verstandene Notizen in viele Chroniken und Landesurkunden 
ubergegangen sind — S. 126 folgendes: „Dietrich der 
Altere, Graf zu Berka, hat gelebt Ao. Christi 1210 und 
ist gestorben 1251, ein Stifter des Klosters daselbst, welcher 
mit seiner Gemahlin Heilwig, Ereyfrauen von der Lobde- 
burg, genannt von Bergau oder Burgau, gezeuget 2 Sohne

1) In Dobeneckers „Regesta diplomatica etc. historiae Thu- 
ringiae“ werden in den Jahren 1223, 1225 und 1227 noch 5 Urkunden 
aufgefiihrt, in denen Dietrich von Berka ais Zeuge genannt wird. 
In der Urkunde des Landgrafen Ludwig IV. von Thuringen vom 
24. Juni 1227, laut welcher dieser dem Kloster Reinhardtsbrunn einen 
Wald zuriickgibt, den sein Vater dem Kloster vorenthalten hatte, 
wird unter den Zeugen Dietrich von Berka angefiihrt mit dem Zu- 
satze „der Jungere“, was zu dem Schlusse veranlaBt, daB damals 
noch ein alterer Dietrich — Dietrich II. ? — am Leben gewesen sein 
muB, wie auch Elle, der nachstehend die erwahnten Urkunden an- 
gibt, schlieBt. Der Herausg.
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und alle beyde Dietrich genannt etc.“ Der Altere wird 
hier Dietrich genannt, jedenfalls im Gegensatz zu seinen 
beiden gleichnamigen Sohnen. Woher Beier die bestimmte 
Jahreszahl 1210, in welchem oder um welches Dietrich ge- 
lebt, genommen hat, weiB ich nicht, aber von ihm eben, 
scheint es, ist diese Zahl ais die Bausch- und Bogenzahl 
fur das Leben Dietrichs in viele anderen Biłcher iiberge- 
gangen, und auch die Angabe, die mit vielen anderen Rein 
macht, wenngleich in Beziehung auf Dietrich II., den Vater 
unseres Dietrich, daB er im Jahre 1210 das Kloster zu 
Berka gestiftet habe, scheint miBverstandlicherweise aus 
Beiers Worten hergeleitet zu sein, in denen nur das Leben 
Dietrichs, nicht gerade die Klosterstiftung in jenes Jahr 
gesetzt wird. Die Verheiratung Dietrichs mit Heilwig 
(Heilwigis), Freifrau von der Lobdeburg aus der Linie 
Burgau, Schwester Hartmanns von Lobdeburg-Burgau, ist, 
wie wir sehen werden, ganz historisch, und eben an diese 
Yermahlung hat sich die bekannte Saalnixensage angesetzt. 
Historisch sind auch die beiden jiingeren Dietrichs, mit 
denen mutmaBlich das Geschlecht ausgestorben ist.

Teilen wir nun die Unterlagen - Dokumente — mit, 
die Graf Dietrichs III. Existenz und zum Teil Lebensver- 
haltnisse, Eigenschaften und Stellung bezeugen.

Im Jahre 1218 stiftete unser Graf in dem Kloster 
Kapellendorf — es war ein Cistercienser-Nonnenkloster, 
schon 1181 von den Burggrafen von Kirchberg bei Jena 
denen Kapellendorf gehorte, gegriindet, und zwar ein vor- 
n eh mes, in das nur Nonnen von Adel aufgenommen 
wurden — einen neuen Altar zum Gedachtnis der heiligen 
Dorothea, und seine Gemahlin verehrte einen schonen Kelch 
dahin. So erzahlt Avemann in seiner Kirchbergischen 
Historie, I, S. 42, nach Paullinis handschriftlicher Chronik 
(Paullini, Chronić. Manuscr. Kirchb., L. I, Cap. 20)x) :

1) Unter der Stiftung eines Altars ist nicht bloB die Herrichtung 
eines solchen Altars in der Kirche zu verstehen, sondern die Ein- 
richtung einer sog. Yikarie fur den Altar, d. h. die Anstellung und
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„Ais Landgraf Ludovicus (der Heilige) in Thiiringen“ 
— so schreibt Falkenstein in der Thiir. Chronik, II, S. 778 
— „den von Tytherico Nigro von Appolde an das Kloster 
zu Creutzburg geschehenen Kauf confirmirte, Anno 1223, 
steht unter den Zeugen Ty thericus Co mes de Berek a. 
Das Diploma ist Collect. IX. Analectorum Hassiacorum be- 
findlich.“ Gemeint ist Kuchenbecker, Anal. Hass. Coli. IX, 
p. 163 und 164.

Aus dem Dresdener Archiv habe ich ein Regest er- 
halten, welches besagt, daB Ludwig, Landgraf von 
Thuringen und Pfalzgraf von Sachsen im Jahre 1225 zu 
Wizense (WeiBensee) den Rittern vom Deutschen Hospital 
St. Mariae in Jerusalem (also den Deutsch-Rittern) alle 
Rechte, die er an ihren Besitzungen in seinem Lande habe, 
abtrete. Zeuge dabei ist comes The der i cus de Bercha.

„Ais Landgraf Ludoyicus in Thiiringen“ — sagt Falken
stein weiter — „Anno 1227 einen Yergleich zwischen den 
beiden Klostern Reinhardsbrunn und Georgenthal errichtete“ 
(— der Streit drehte sich nach Molier, Reinhardsbrunn, 
S. 44 um ein Stiick Wald, welches der Landgraf, nachdem 
er zuvor die Sache von gelehrten Geistlichen und klugen 
Laien hatte sorgfaltig untersuchen lassen, zu Gunsten Rein- 
hardtsbrunns entschied —), „da wird unter den Zeugen nach 
Hahnes Tom. I. Coli. Monum. p. 91 — (auch in Ottos 
Thur. sacra, S. 482) -— neben Graf Heinrich Raspe, des 
Landgrafen Bruder, und Heinrich Graf von Schwarzburg 
aufgefunden: Dietrich der jiingere Graf von Berka 
(Diterus comes junior de Bercka), wobei es freilich unent- 
schieden bleibt, ob dieser jiingere Dietrich unser Graf selbst 
im Gegensatz zu seinem etwa noch lebenden Vater, oder ob 
es sein Sohn ist.

Im Jahre 1227 erscheint Theodericus comes de 
Berka ais Zeuge in einer Urkunde des Grafen Hermann 

Dotierung eines Vikars oderMeBpriesters. Allerdings war die Dotierung 
eines solchen Priesters oft sehr gering, und er war hauptsachlich auf 
freiwillige Spenden angewiesen.
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von Orlamiinde iiber das von ihm an das Kloster Georgen- 
thal geschenkte Gut (praedium) Tambach (Tambuchshof). 
Otto, Thur. sacra, S. 403.

Desgleichen tritt er in demselben Jahre ais Zeuge auf 
in einem Briefe Erzbischofs Siegfried von Mainz, der einen 
Vergleich stiftet zwischen dem Abt zu Hirschfeld — (Hers- 
feld) — und dem Abte zu Breitungen —- (Herrenbreitungen 
a. d. Werra) — bei Kuchenbecker, Anal. Hass. Coli. XII, 
p. 295 und 339.

Man sieht, Graf Dietrich ist nicht blofi am Landgrafen- 
hofe, sondern auch sonst bei weltlichen und geistlichen 
Herren wohlgelitten und angesehen.

Im Jahre 1228 bestatigt der Landgraf Heinrich (Raspe), 
der jetzt noch in Yormundschaft seines jungen Neffen 
Hermann die Landgrafschaft fiihrte, eine bedeutende 
Schenkung seines verstorbenen Bruders an das Cistercienser- 
Nonnenkloster Uechtrishusen (Ichtershausen), bestehend in 
100 Ackern Feldes in der Nahe des Dorfes Schwarzwald 
bei Ohrdruf. In dieser Urkunde, dereń Original im Archive 
zu Gotha befindlich, und die aufier bei Tenzel und Schultes 
auch bei Rein, I, 78 abgedruckt ist, erscheinen folgende 
Zeugen: Hugo, Propst vom Berge St. Walburgis, Her
mann, Propst in Siilze, Giinther, Dekan, Ludwig, 
Scholastikus, Giselbert, Kantor, Prie dr ich, Custos von 
St. Mariae in Erfurt, Friedrich, der Sohn der Herrin 
Guthe, Friedrich von Arnesberc, Heinrich vom 
Heiligen Kreuz, 0 u n r a d von Sunthusen , Friedrich 
C a n c e r (Krebs), Albergo, Hugo, Kanoniker derselben 
Kirche, Ditmarus, Priester von Erfurt, Dietrich, Ka- 
pellan des Landgrafen, Cunr ad, Kapellan der Landgrafin; 
Dietrich (Theodericus) Graf von Berka; Freie: Albero 
von Vippeche (Schlofiyippach), Udelrich von Tullestete 
(Dollstedt). Dienstleute (Ministeriales) am landgraflichen 
Hofe: Rudolf, Schenk von Vargla (Yargula), Friedrich 
und W olferus von Driyurthe (Treffurt) Heinrich, 
Marschalk von Eckehartesberk, Berthous, Truchsefi
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(dapifer) und sein Bruder C unemun d von Slatheim (Schlot- 
heim), Heinrich von Kornern (Kórner), Ekkehardus von 
Summeringen (Sommerda), Hermann von Nusezin1), 
Iremfried von Summeringen und wiel andere mehr. Wir 
sehen aus dieser Urkunde erstlich: daB Graf Dietrich auch 
in der Umgebung des neuen Landgrafen war, und ferner, 
daB er unter den weltlichen Zeugen den ersten Platz nach 
den geistlichen Zeugen einnimmt.

Im Jahre 1231 begab sich Graf Dietrich gegen Empfang 
won 15 Mark Silbers aller Rechte und Freiheiten, welche 
er an dem Dorfe Grafenhain wider das Kloster Georgen- 
thal zu haben vermeinte, in welchem Diplom sich Dietrich 
nennt: „Ich, Dietrich, von Gottes Gnaden Graf zu Berka“, 
s. Otto, Thur. s., 8. 250. Diese Urkunde, wie noch eine 
spater anzuftihrende, lafit uns erkennen, daB Dietrich auch 
in der Nahe des Klosters Georgenthal Giiter besaB, wozu 
wohl stimmt, daB er oben bei Graf Hermanns von Orla- 
miinde Schenkung des Gutes Tambuch an dieses Kloster 
.Zeuge ist.

Ais in demselben Jahre des Landgrafen Heinrich 
Raspe erste Gemahlin Elisabeth (dereń Herkunft ungewiB 
ist) starb und in Reinhardtsbrunn feierlich beigesetzt wurde, 
da ubereignete der Landgraf (nach Molier, Reinhardsbrunn, 
S. 48, und Schannat, Vindem. lit., I, p. 121) diesem Kloster 
10 ihm eigene Hufen in Ludirsburnum (Ludersborn) mit 
allen Rechten und Einkiinften. Zugegen waren: der Abt 
Heinrich von St. Peter in Erfurt, der Abt Johannes von 
St. Georg in Nuwenburg (Naumburg), Giso, Abt von Brei- 
tinowe (Breitenau), die Grafen Hermann von Orlamtinde, 
Otto von Rabinsberch (Rawensberg), Heinrich von Stolberc, 
Friedrich von Bichlingen, Heinrich der Jilngere won Schwarz- 
burg, Dietrich von Berka, nebst vielen anderen edeln 
Herren, unter denen auch Konrad und Friedrich, Gebriider 
won Tannenroda, waren. Auch in dieser Urkunde nimmt Diet
rich von Berka einen angesehenen Platz ein.

1) Obernissa bei Erfurt. Der Herausg.
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Im Jahre 1236 eignen (nach Otto, Thur. s., S. 452, 
Rein, Thur. s., II, 131, Schmid, Die Lobdeburg, S. 73) 
Hartmann und Hermann, Herren des oberen Schlosses 
Lobdeburg, dem Kloster Hugesdorf (Heusdorf) 60 Acker 
Buschholz (virgulti) und 15 Acker bebautes Land, nahe 
bei dem Wald Nobus bei Coppanz, wofur sie von dem 
Schenken Heinrich von Appolde 60 Acker Buschholz bei 
Ischerstete und 4x/2 Hufen in Lucenrode (Liitzeroda) zuriick- 
empfangen, und dann wiederum genanntem Schenken in Lehn 
gegeben haben. Zeugen sind: Hartmann, Herr des 
unteren Schlosses Lobdaburg, Dietrich, Graf von 
Bercha1), Dietrich, Burggraf von Kirchberg, Heinrich 
von Liebenstede (Lobstedt bei Jena) u. a. m. Yon diesen 
Giitern ist dotiert worden der Altar des heiligen Nikolaus 
in der Kapelle der Toten. Aus dieser Urkunde laBt sich 
erkennen, daB unser Graf Dietrich in freundschaftlichen 
— und, wie wir weiter sehen werden, verwandtschaftlichen 
Verhaltnissen mit den Edeln stand, die um Jena residiertem 
Nach einem Dresdener Regest erscheint derselbe auch ais 
Zeuge in einem Diplom Hartmanni de Lobdeburc, der ent- 
weder sein Schwager Hartmann von Lobdeburg-Burgau, 
oder dessen gleichnamigen Vetter von der oberen Lobde
burg ist, ausgestellt auf der Lobdeburg am 2. Sept. 1237, 
in welchem dieser dem Kloster Volkenrode eine Kapelle in 
Osteren Cornere, das die Edeln von Cornere2) von ihm zu 
Lehen gehabt, aber in feierlicher Landgerichtsversammlung 
in Mittelhausen (in sollenni plebicinio Mittelnhusen) aufge- 
lassen hatten, zueignet.

1) Hartmann von der unteren Lobdeburg (es gab auBer der 
oberen Lobdeburg, dereń Ruinen noch heute sichtbar sind, noch eine 
weiter unten am Orte Lobeda — heute noch bestehende , Der 
Herausg. -— gelegene Burg) war zugleich Herr v. Burgau, wie sein 
Vetter Hartmann von der oberen Lobdeburg, der Mitaussteller 
unserer Urkunde, zugleich die Leuchtenburg bei Kabla besaB (Schmid, 
Lobdeburg, S. 17). Hartmann von der unteren Lobdeburg war der 
Schwager Graf Dietrichs von Berka, der Bruder von dessen Gemahlin-

2) Kórner zwischen Muhlhausen und Schlotheim. Der 
Herausg.
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Bei Wolff, Pforta, II, 34 und 35 J) finden wir den 
Grafen wiederum in anderer Gesellschaft. Dort ist eine 
Urkunde des Landgrafen Heinrich Raspe vom Jahre 1239 
(7 Tage vor den Iden des August = 7. August) mitgeteilt, 
in welcher dieser ais Lehnsherr eine Schenkung Heinrichs 
von Heseler seligen Angedenkens, bestehend in 75 Morgen 
Buschholz und 14 anderen Morgen in Hesilere. (Hasler), 
welche die Heseler von ihm, er selbst aber wieder von der 
Kirche und dem Stifte zu Naumburg zu Leben gehabt, 
seinerseits bestatigt. Die Urkunde ist ausgefertigt in novo 
castro (die Neuenburg bei Freiburg a. d. U.). Gegenwartig 
sind: Graf Dietrich von Berka, Graf Friedrich von 
Beichilingen, Graf Hermann v. Mannsvelt, Graf Otto v. Buch, 
die Ministerialen TruchseB 1 2) Bertog von Slatheim, Friedrich 
von Drivordia (Treffurt), Cunimund von Sundershusen u. s. w., 
sowie die Geistlichen (die in dieser Urkunde gegen die Ge- 
wohnheit nacbgestellt sind), Rudolf, Propst in Merseburg, 
Gumbert, Kanonikus in Naumburg, Heinrich, Parochian 
(Pfarrer) von Thungesbruchen (Thamsbruck). Graf Dietrich 
wird hier an erster Stelle und vor allen anderen Grafen 
genannt. Er war jedenfalls einer der ersten im Gefolge 
des Landgrafen.

1) S. auch Boehme, Urkundenbuch des Klosters Pforta, 113 
(S. 139).

2) der Landgrafen von Thuringen. Der Herausg.

Merkwurdig ist, daB nach einem Dresdener Regest, das 
ich erhalten, der Graf Dietrich schon am 1. September des- 
selben Jahres 1239 ais Zeuge in einer Urkunde Heinrichs, 
des Markgrafen von MeiBen und dem Osterlande, also 
Heinrichs des Erlauchten, der spater zugleich Landgraf von 
Thuringen wurde, erscheint. Die Urkunde ist in Grimma 
ausgestellt und bestatigt den Verkauf von 5 Hufen in 
L e i n e an den Abt Heinrich und das Kloster zu Celle, 
bewirkt von seiten eines gewissen Heidenricus (Heidenreich) 
von Storcuwitz und seiner Gattin Willebarga um den Preis 
von 100 Mark. Unter den Zeugen ist Theodericus de
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Ber ca, welcher kein anderer sein kann ais unser Graf. So 
scheint derselbe mit dem Markgrafen von Meifen schon lange 
vor der Zeit, ais derselbe auch die thiiringische Landgraf- 
schaft erhielt, Zusammenhang und Verkehr gehabt zu haben.

Aus dem Jahre 1242 x) findet sich bei Wolff, Pforta, II, 
37, ein Dokument des Landgrafen Heinrich Raspe, jeden- 
falls auch auf der Neuenburg ausgefertigt, in welchem der
selbe seine Zustimmung dazu gibt, daB Ritter Ulrich von 
Balgestete (Balgstedt bei Ereiburg) 1 Hufe, gelegen in 
Cebekur (wohl Zóbiker bei Eckardtsberga, oder Zewiker 
bei Mugeln), dem Kloster Pforta ubereignet. Zeugen: G r a f 
Dietrich von Berka, der Marschall2) Heinrich von 
Ebersberg, der Ritter Conrad von Smon (Ober- oder Nieder- 
schmon bei Querfurt), Albert von Vlorstete 3) u. s. w.

Weiter hat Wolff4) eine Urkunde desselben Landgrafen 
vom Jahre 1243, ausgestellt in Wizense (Weifiensee), in 
welcher letzterer die Miihle, welche bei dem Walde Lindenlo 
zwischen Suiza und dem Ereigute (allodium) Gernstete an 
•dem Wasser die Imese (Emse) genannt, liege, der heiligen 
Maria in Pforta zum ErlaB seiner Stinden iibergeben habe, 
gegen einen Jahreszins von 24 Schillingen (solidos). Zeugen: 
Burggraf Hermann von der Neuenburg5) (de novo castro), 
Graf Thiricus (Dietrich) von Berka, Graf Eriedrich 
von Bichelingen, der Burggraf von Querenvorde, der Marschall

1) Boehme, Urkundenbuch des Klosters Pforta, No. 117, S. 142 
— vom 11. Mai 1242. Der Herausg.

2) der Landgrafen von Thiiringen. Der Herausg.
3) Flurstedt zwischen Apolda und Stadtsulza. Das Geschlecht 

gehdrte dem niederen Adel an und kommt in Urkunden des 13. Jahr- 
hunderts oft vor, so 1267, 1269, 1277, 1287, 1289; seltener in Ur
kunden des 13. und 14. Jahrhunderts. Mit KI. Heusdorf scheinen 
sie in naher Beziehung gestanden zu haben. Der Herausg.

4) Bei Boehme: 6. April 1243, No. 118, S. 142.
5) Die Burggrafen von der neuen Burg waren eine Linie der 

Mansfelder Grafen, die sog. Osterfelder Linie, weil sie die 
Herrschaft Osterfeld bei Zeitz besaB. Unser Graf Dietrich mag mit 
ihnen in Verkehr, vielleicht sogar in verwandtschaftlicher Beziehung 
gestanden haben.
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Heinrich von Ebersberg, der Truchsefi Bertoch von Slathem, 
der Schenk Rudolf von Varila, Rudolf von Husin (Hausen).

Im Archiv zu Weimar befindet sich das Original einer 
Urkunde vom 23. Juli 1249, in welcher die edeln Herren 
Heinrich, Rudolph und Berthold, Gebrtider von Iskerstete 
(Isserstedt) bekennen, daB sie fiir 45 Mark, welche ihnen 
von dem Propste, der Abtissin und dem Konvente von 
Weimar bezahlt worden sind, auf das Patronatrecht der- 
selben Kirche verzichtet haben1). Zeugen sind dabei 
T. (Theodericus) Graf von Berka, H. (Hermannus) 
Schenk von Apolda und 2 Sohne desselben, Th. u, H. etc. 
Der Graf von Berka hat diese Urkunde mituntersiegelt, 
wie es von Zeugen bfter geschah. Wir werden von dem 
Siegel spaterhin weiter sprechen.

1) Diese Urkunde ist auch besprochen in Christian Wilhelm 
Schneiders „Sammlungen zu der Geschichte Thiiringens, besonders 
der Stadt Weimar'1, 1. und 2. Sammlung, Weimar 1771. Dort heiBt 
es S. 125 unter der Rubrik: „Urkunden der St. Jakobskirche zu 
Weimar nebst einigen Erlauterungen": Nr. 1. Heinrich, Rudolf und 
Berthold, Gebriider von Isserstedt, uberlassen ihren Anteil an dem 
Patronatrechte an der St. Jakobskirche zu Weimar dem Nonnen- 
kloster zu Oberweimar im Jahre 1249 nach dem Originale in dem 
hiesigen Fiirstl. Archiv“, wonach also jenes Kloster in Weimar 
das Cistercienser-Nonnenkloster zu Oberweimar, und jeneKirehe 
in Weimar die Jakobskirche ware.

Wie unser Graf Dietrich mit den letzten Landgrafen 
vom Mannesstamme des bartigen Ludwig, mit Ludwig dem 
Heiligen und Heinrich Raspe, in stetem Zusammenhange 
erscheint, so muB er auch bei dem neuen Landgrafen, dem 
Markgrafen Heinrich dem Erlauchten von MeiBen, von 1249 
an, in Gunst und Vertrauen gestanden haben. Wir finden 
sogar, daB er letzteren yertritt und statt seiner im Land- 
ding prasidiert. Beweis davon ist die Urkunde vom 
4. Julius 1250, die Wolff, Pforta II, 56 mitteilt (bei Boehme, 
Urkundenbuch des Klosters Pforte, No. 129, S. 152). In 
derselben erklart Graf Dietrich von Berka: „Anstatt und 
auf Befehl seines glorreichen Herrn, des Markgrafen in

XXIV. 8
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MeiBen und im Osterlande, des Landgrafen in Thiiringen 
und Pfalzgrafen in Sachsen, habe er den Vorsitz gefiihrt 
auf dem Landgerichte, das insgemein Landding genannt sei, 
und das Gericht dort nach Sitte und Recht eingerichtet. 
Da habe der geehrte Herr Sibotox), Probst der Kloster - 
frauen in Wechterswinkel2), vom Orden des heiligen Bene- 
dict, Wiirzburger Diocbs, ihm den authentisch besiegelten 
Brief der Abtissin und des ganzen Convents zugestellt, 
in welchem letztere dem Probst Vollmacht gaben das Dorf

1) Dieser Propst Siboto wurde spater Pleban (Weltgeistlicher, 
Geistlicher fur das Volk — plebs, Landpfarrer) in Tonndorf: „wohl 
bei Erfurt" setzt Wolff hinzu, II, 65.

2) Wechterswinkel, zwischen Unsleben und Bastheim, in den 
Vorbergen der Rhon, in Franken gelegen, war — wie Berka — ein 
Cistercienser-Nonnenkloster. Das Jahr der Griindung ist nicht be- 
kannt, fallt jedoch wahrscheinlich in die Zeit von 1130—1140. Die 
alteste datierte Urkunde, in der dieses Kloster erwahnt ist, stammt 
aus dem Jahre 1143; eine noch altere, aber nicht datierte, gehórt 
ungefahr der Zeit von 1140 an. Gegriindet wurde es sicher nicht 
von den Grafen zu Henneberg, wie man friiher annahm, sondern 
von Bischof Embrico zu Wiirzburg, der 1125—1147 regierte. Dieser 
Bischof stellte die ersten auf Kloster Wechterswinkel beziiglichen 
Urkunden aus. — Am 23. April 1525 wurde das Kloster von dem 
sog. Bildhauser Haufen der frankischen Bauern eingenommen und 
gepliindert, aber nicht zerstórt. Schlimmer wurde es im markgraf- 
lichen Kriege 1553 und 1554 heimgesucht. Damals fliichteten die 
Nonnen, und nur ein kleiner Teil kehrte zuriick. Im Jahre 1574 
war keine einzige Nonne mehr daselbst, und der im Jahre 1577 
unternommene Versuch, das Kloster wieder mit geistlichen Frauen 
zu bevólkern, verlief bereits im Jahre 1578 im Sande. Einige Jahre 
spater beschlofi Bischof Julius zu Wiirzburg, das Kloster aufzuheben 
und dessen Einkiinfte zur Unterstiitzung der Kirchen und Pfarrer 
zu verwenden. Am 13. August 1592 genehmigte Papst Clemens VIII. 
dies Vorhaben des Bischofs, zunachst auf 3 Jahre; dabei verblieb 
es auch fernerhin. Gegenwartig steht der Wechterswinkeler Fonds 
ais „Wechterswinkeler Pfarreien- und Schulenstiftung" unter Auf- 
sicht der Kbnigl. Bayerischen Regierung; das Vermógen betragtiiber 
171 Million Mark: % der Zinsen werden fur den katholischen 
Seelsorgerstand, 2/s fur das katholische Schulwesen verwendet. (Mit- 
teilung des Herrn Professor Koch.) Der Herausg.
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Lutenthal (Leutenthal bei Weimar-Buttstadt) mit der Flur 
und allem Zubehór, und 3 Hufen in Dorf und Flur Sassen- 
husen (Sachsenhausen, an Leutenthal grenzend) auch mit 
allem Zubehór dem Abte und dem Convente des Klosters 
Pforta mit Besitz und Oberherrlichkeit fiir immer zu tiber- 
geben u. s. w. Das alles sei auf dem Landgerichte nach 
Recht und Gewohnheit verhandelt worden, und habe er 
diese Schrift dartiber fertigen und mit Anhangung seines 
Siegels bestatigen lassen.“ „Geschehen i. J. des Herm 
1250, 4 Tage vor den Nonen des Juli (4. Juli) in Gegen- 
wart derer, dereń Namen hier folgen: Dietrich v. Vipeche 
(Schlofivippach), SchultheiU der Grafschaft in Maspe (scul- 
tetus comitatus in maspe), Graf Giinther von Kevirnberc 
(Kafernburg), Graf Albert von Rabenswalt, Graf Heinrich 
von Schwarcburg, Graf Giinther von Blankenberg, Burggraf 
Dietrich von Kyrchberc, Graf Albert von Klettenberc, Hein
rich von Heldrungen, Dietrich von Vipeche, Lutolf und 
sein Bruder Heinrich von Alrstete, Heinrich und sein 
Bruder Ludewig von Meldingen, Hugo von Salza (Langen- 
salza), Albert von Eyeleiben (Ebeleben bei Sondershausen), 
Heinrich und seine Bruder Rudolf und Berthold von Ysker- 
stete, Eberhard und sein Bruder Hugo von Balnhausen 
Heinrich von Kornern u. a. m.

Die Grafschaft Maspe, die bfter in Urkunden genannt 
wird. und in dereń Bereich jenes Landgericht gehalten 
worden zu sein scheint, hat etwas Ratselhaftes. Es scheint 
ein Gerichtsbezirk gewesen zu sein in der Gegend von 
Yippach1). Sie heiBt auch „Aspe, zu dem Aspe, im Aspe“. 
Merkwiirdigerweise kommt dieses Aspe auch in Verbindung 
mit Bergeren vor, welches fuglich nichts anderes sein kann,

1) Die sog. Grafschaft (comitatus in Maspe) scheint mehr 
die Gerichtsstatte des Landgrafendings in Mittelhausen umfaBt zu 
haben, und comitatus diirfte wohl besser mit „Gerichtsbezirk" ais 
mit Grafschaft zu iibersetzen sein. (SchultheiBen des Gerichtsbe- 
zirkes Maspe seheinen die Herren von Vippach gewesen zu sein.) 
Der Herausg.

4*
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ais das Dbrfchen Bergern bei Berka. In einer Urkunde 
bei Gudenus, Cod. dipl., I, p. 702, bekennt Sophie von Bra- 
bant, daB sie von dem Erzbischof Wernher von Mainz in 
Thuringen judicia et jurisdictiones de Bergeren et Aspe 
zu Lehn erhalten habe. „Es muB“, sagt Schneider in seinem 
Manuskript, „mit diesem Bergeren und dessen Distrikt ehe- 
dem eine ganz eigene Bewandtnis gehabt haben, welche 
aber noch ebenso dunkel ais die Jurisdictio, oder wie 
sie anders heiBet, Comitia Aspe ist.“ — Wie dem auch 
sei, wir sehen aus der mitgeteilten Urkunde, in welchem 
Rangę und in welchem Ansehen unser Graf Dietrich stehen 
mufite, da er den Landgrafen selbst in dessen Richter- 
funktionen vertreten durfte, und z war in einer Yersammlung, 
an der Leute wie die Grafen von Kefernburg, Schwarzburg 
u. a. teilnahmen.

Auch mit den Grafen von Orlamunde in Weimar blieb 
Graf Dietrich in fortwahrendem Zusammenhange. Das be- 
weist eine andere Pfortener Urkunde vom 24. Mai 1250 
bei Wolff, II, 58 (Boehme, No. 125, S. 148). In derselben 
erklart Graf Hermann von Orlamunde, daB mit seiner Er- 
laubnis Herr (dominus) Vitego (Wittich) von Denstetex) 
% Hufe seines Besitzes in Trummesdorf (Tromsdorf bei 
Buttstadt) zum Heile seiner Seele an Pforta iiberlassen 
habe. Zeuge: Graf Dietrich von Berka, Heinrich, 
Marschalk von Divorthe (Tiefurt), Ludwig, TruchseB von 
Rinstete (Reinstedt bei Kahla), Albert von Blankenburc, 
Dietrich Vlans2). Gegeben zu Weimar 9 Tage vor den 
Calenden des Juni (24. Mai), im Jahre der Gnade 1250.

1) Ein altes Dienstmannengeschlecht, das sich nach Denstedt 
bei Weimar nannte und bei welchem der Name Witego haufig vor- 
kommt. 1249, 1250, 1252 wird Witego ais Zeuge in Urkunden ge
nannt. Das Geschlecht soli nach Siebmachers Wappenbuch 1768 
ausgestorben sein. Der Herausg.

2) Dem Kaiser und den Landgrafen von Thuringen taten es 
andere groBe Herren, weltliche und geistliche, nach, indem sie sich 
mit Hofamtem umgaben, so auch die Grafen von Orlamunde, die 
auf die landgrafliche Gewalt mit scheelen Blicken sahen. Die Herren
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Aus dem Jahre 1250 (3. Dezember) enthalt das 
Weimarische Archiv auch noch nachfolgende Original- 
urkunde des Grafen Dietrich, in welcher derselbe bekennt, 
daB er einen Wald, Stocke genannt, bei Dratsted (Troi- 
stedt) gelegen, an Gebehard, den Propst und den Konvent 
(des Klosters) in Weimar1 (Oberweimar) fiir 2 Hufen, ge
legen bei Mitilhusen (Mittelhausen), fiir eine Wiese von der 
GroBe einer Hufe daselbst, fiir 1 Hufe gelegen in Tiefinthal 
(Tiefenthal), und endlich fiir 30 Mark Silber vertauscht habe. 
Zeugen: die Pfarrer Cunrad und Ulrich von SchloB Weimar, 
die Ritter: Dietrich von Divirde (Tiefurt), Luteger und 
Marold von Bercha u. a. Der Graf hat selbst die 
Urkunde besiegelt, im Kloster zu Weimar (Oberweimar)1), 
und das Siegel ist noch vorhanden. Merkwiirdig ist, daB 
der Graf Besitzungen in Troistedt, also in gróBter Nahe, 
gegen fernliegende vertauscht. Nicht allein seine, auch 
sonst ersichtliche, Gefalligkeit gegen Kirchen und Kloster, 
sondern auch die baren 30 Mark, die er vom Kloster be
kam, werden ihn, den wahrscheinlich in Geldverlegenheit 
Befindlichen, dazu bewogen haben, wovon gleich unten 
einige andere Spuren. Das Kloster und nachmalige Kammer- 
gut Oberweimar hatte noch bis in die neuesten Zeiten 

von Tiefurt waren Marschalle derselben, wie das in Schneidera 
Sammlungen zur Geschichte von Thiir., Abteil. II, S. 302 weiter 
zu lesen ist, und in unserer Urkunde haben wir auch einen Truch- 
seB derselben, Ludwig von Reinstedt (wohl aus dem Geschlechte der 
Vlans). Der Verfasser. — Das Geschlecht „Vlans, Ulans, Flans, 
auch Flanz“, ein altes Orlamiinder Dienstmannengeschlecht, urkund
lich schon 1184, gesessen zu Orla (Langenorla) und Reinstedt, kommt 
vielfach besonders in Orlamiinder und Heusdorfer Urkunden vor. 
Ein Teil der Familie wandte sich zeitig nach Brandenburg, wahrend 
der andere in Thiiringen und Sachsen blieb; im Anfang des 15. Jahr- 
hunderts scheint das Geschlecht ausgestorben zu sein. Der Herausg.

1) Wahrscheinlich Burgmann des Grafen Dietrich, der letzteren 
bei dessen ofterer Abwesenheit von Berka vertrat, wohl aus dem Ge
schlechte der Herren des nahe gelegenen Heydingsberc, welche viel- 
fach den Namen Marold fiihrten. Der Herausg.

2) Siehe Urkunde I des Anhangs. X
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allerlei Holzbesitzungen und Triftzuge in Troistedt (die 
sog. Klostertrift).

In einer anderen Originalurkundex) des Archivs zu 
Weimar, aus demselben Jahre 1250, bekennt Theoderich, 
Graf von Berka, dafi er alle Guter Hermanns mit dem 
Beinamen Viole, welche ihm Theoderich mit dem Bei- 
namen Schade aufgelassen (d. h. ihm ais dem Lehnsherrn 
wieder zur Verfugung gestellt), dem Konvente der Kloster- 
frauen in Weimar (Oberweimar) iibertragen habe. Die Ur
kunde ist ausgestellt in Berka, und der Graf siegelt. W o 
die betreffenden Guter lagen und woraus sie bestanden, 
erfahren wir nicht; die Pietat des Grafen gegen die Kirche 
geht aber auch hieraus hervor.

Nach Rein Thur., s. I, 8. 84, existiert im Archiv zu 
Gotha das Regest einer Urkunde, nach welchem Graf 
Dietrich von Berka dem Kloster Ichtershausen •— ebenfalls 
ein Cistercienser-Nonnenkloster — 4 Hufen Landes zu 
Schwarza (jedenfalls Schwarza bei Blankenhain) zueignet. 
Die Zeit ist nicht angegeben; Rein setzt dieselbe in die 
Zeit von 1200—1250. Hóchst wahrscheinlich ist unser 
Graf Dietrich gemeint, der demnach auch Besitzungen in 
Schwarza hatte und in frommer Weise auch das Frauen- 
kloster in Ichtershausen bedachte.

Horn in seiner Urkundensammlung zum Leben des Mark- 
grafen Heinrich des Erlauchten, S. 309, teilt eine Urkunde 
des genannten Markgrafen mit, die auch im Schneiderschen 
Manuskript erwahnt und von Molier in der Zeitschrift fur 
Thur. Geschichte, IV, S. 49, besprochen wird. Sie ist aus
gestellt XVIII. Cal. Augusti — den 15. Juli — 1251 apud 
Tarantum (bei Tharand im heutigen Konigreich Sachsen), und 
in ihr bestatigt der Markgraf ais Landgraf von Thuringen 
eine Schenkung von 5 Hufen Land bei Gotha, die der 
Ritter Dietrich von Gotha an das Kloster zum heiligen 
Kreuz in Gotha (ebenfalls Cistercienser-Frauenkloster) ge- 
macht hat. Zeugen: Graf Hermann von Henneberg, Graf

1) Urkunde 2 des Anhangs.
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Theodericus von Berka, Burchardus, Hermann de 
Novo Castro, Friedrich der Altere und Friedrich der Jiingere, 
Gebriider von Drivorte (Treffurt) und noch sechs andere. 
„Wir haben hier“, sagt Molier, „ohne Zweifel das nachste 
Gefolge des Mark- und Landgrafen Heinrich des Erlauchten.11 
Diesem Gefolge gehorte somit auch unser Graf an, der dem 
Markgrafen in seine Erblande gefolgt war.

1) Die Oberbriicke ist jedenfalls die im Zuge der StraBe nach
Blankenhain gelegene Briicke, und das Fischwasser reicht bis an 
die sog. Pfarrbriicke, unterhalb welcher die Hm einen Ann ab- 
zweigte, die sog. Haar-Lache. Der Herausg.

Die fur Berka wichtigste Urkunde Graf Dietrichs ist 
die im Jahre 1251, wahrscheinlich kurz vor seinem Tode 
ausgestellte uber die Dotierung des Klosters in Berka, 
welche, wenn wir auf dieses Kloster zu sprechen kommen, 
wortlich mitgeteilt und weiter besprochen werden wird 
Sie ist die erste in dem Kopialbuche unserer Kloster- 
urkunden und findet sich auch im Weimarischen Archiv 
ais Einschiebung in eine Originalurkunde des Abtes Andreas 
vom Peterskloster in Erfurt. Graf Dietrich „fundirt" in 
dieser Urkunde, wie sich die alte deutsche Uberschrift 
derselben im Kopialbuche ausdriickt, „sein neu erbaut 
Kloster Bercka auf die Pfarre daselbst und ihre Zugehbr 
auf die Paternat-Gerechtigkeit, die er zuvor uber solche 
Pfarre gehabt, uf den Hoff, darauf das Kloster gelegen, uf 
den Baumgarten beim Kloster, und den Teich darin, uf 
noch einen Hof jenseit des Wassers, uf einen Acker, straks 
am Kloster und uf ein Fischwasser in der Hm von der 
Oberbruckenl) an, bis an den Orth, da sich das Wasser 
beim Kloster theilet, Anno 1251u. Aus dieser Urkunde geht 
hervor, daB Graf Dietrich, wie wir ihn schon ais Wohl- 
tater von Klostern erkannt, auch hier am Orte seiner Resi- 
denz ein Kloster errichtet und mit Giitern ausgestattet hat.

In einer folgenden, gleich mitzuteilenden Urkunde vom 
13. Dezember 1251, ausgestellt von der Gemahlin Dietrichs, 
Heilwigis, erscheint unser Graf ais verstorben, und da er 
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noch in der Tharander Urkunde Markgraf Heinricha vom 
15. Juli 1251 ais Zeuge auftritt, so mufi sein Tod in der 
Zeit zwischen 15. Juli und 13. Dezember 1251 erfolgt sein.

Die angezeigte Urkunde Heilwigs steht unter den 
Urkunden des Klosters Georgenthal in Otto, Thur. acra, 
S. 486. In derselben iibergibt die Grafin Heilwigis zum 
Begrabnis ihres Gemahls Dietrichs, Grafen von Berka (ad 
sepeliendum maritum Theodericum Comitem de Berka), mit 
Einwilligung ihrer Sohne, die beide Dietrich heiBen, dem 
Abt Berthold und dem Konvent des Klosters Georgenthal 
60 Acker Wald bei Tambachx) fiir 5 Mark Silbers und 
einen Ferto [Ferto, Vierding ist der 4. Teil einer Mark, 
die man in Bausch und Bogen zu 14 Taler annehmen 
kann1 2 3)], und zugleich fur 12 Mark, die schon friiher gezahlt 
sind. Es wurde somit durch den Waldverkauf gleichzeitig 
eine friihere Schuld getilgt. Zeugen sind: der Bruder 
Heilwigs, Hartman von Bergowe (Burgau), ihr Yormund 
Graf Heinrich von Schwarzburg, Heinrich von Yskerstete, 
Luteger von Urbeche, Marold von Berka u. a. m.

1) Wahrscheinlich Tambuch, Tambuchshof.
2) Auch Firding, in England noch farthing. Der Herausg.
3) Mit den Herren von Yskerstet (Isserstedt) scheint, wie aus 

friiherer Urkunde ersichtlich, Graf Dietrich von Berka in freund- 
schaftlicher Beziehung gestanden zu haben. Der Herausg.

4) Siehe auch Urkunde vom Jahre 1231, S. 109. Der Herausg.

Aus dieser Urkunde erfahren wir, auBer dem Tode 
Graf Dietrichs, die Herkunft seiner Gattin, welche die 
Schwester Hartmanns von Lobdeburg-Burgau war, wir er- 
kennen, daB unser Grafenhaus mit dem von Schwarzburg 
gute Freundschaft hielt, da Graf Heinrich von Schwarzburg 
Vormund (Geschlechtsvormund) der Heilwigis war8), wir 
vernehmen, daB Dietrich und Heilwig zwei Sohne, die 
beide Dietrich hieBen, hatten, wir sehen weiter, daB 
die Grafen auch im Gothaischen (am Thiiringer Wald) bei 
Tambach Besitzungen hatten4), und wir diirfen endlich 
schlieBen, dafi die Vermdgensverhaltnisse der Familie nicht



Die alte Herrschaft (Grafschaft) Berka a. d. Ilm. 121 

gerade glanzend waren, da man zum feierlichen Begrabnis 
des Grafen Dietrich, und zugleich zur Tilgung einer alten 
Schuld, eine ansehnliche Besitzung verkaufen muB. Schmid 
in seiner „Lobdeburg“, der unsere Urkunde auch im Auszuge 
mitteilt, fafit die Ubergabe der 60 Acker Wald an Georgen- 
thal nur ais fromme Schenkung auf, was wohl ein Irrtum 
ist, und denselben Irrtum teilt Prof. Bernhard Stark in der 
Zeitschr. fiir Thiir. Gesch., Bd. I, S. 325, wenn er in seinem 
trefflichen Aufsatze iiber die Ausgrabungen in Georgenthal 
erzahlt, letzterem Kloster seien 60 Acker Holz bei Tam- 
bach anheimgefallen, welche die Grafin Heilwigis von Berka 
zum groBen Teil wegen der ihrem Gemahl g e - 
haltenen Exeąuien iibergeben habe. Das sieht fast 
aus, ais ware der Graf in Georgenthal begraben worden, 
wahrend doch die Annahme, daB er in seinem neuen Kloster 
Berka beigesetzt worden sei, viel naher liegt, und die Worte 
„ad sepeliendum maritum“ in dem Zusammenhange, in 
welchem sie stehen, auf eine ganz andere Erklarung hin- 
fiihren. Auf Geldbedrangnis wieś schon die Troistedt be- 
treffende Urkunde vom 3. Dezember 1250 hin. Die Sache 
wird sich so yerhalten haben: Die kleine Herrschaft Berka1) 
und ihre Einkiinfte reichten nicht aus, um die Grafen- 
wiirde und den Stammesglanz zu behaupten. Auch muB 
Graf Dietrich entsetzlich viel auswarts, namentlich am 
Landgrafenhofe gewesen sein, da er so oft ais Zeuge 
vorkommt. Daher wohl das Schuldenmachen und Giiter- 
verkaufen. Die frommen Schenkungen, die ubrigens da- 
mals nicht bloB ais Erweis der Erómmigkeit, sondern 
auch der Noblesse gegolten zu haben scheinen, mógen aller- 
dings ebenfalls ihr Teil zum Vermógensverfall beigetragen 
haben.

1) Die Grafschaft Berka umfafite, auBer Berka selbst, nur die 
Orte Hetschburg (Ober- und Nieder-Heytingsberg), Bergern, Troi
stedt, Miinchen, Meckfeld und Saalborn. Der auswartige Besitz, 
den die Grafen hatten, scheint auch nicht bedeutend gewesen zu 
sein. Der Herausg.
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Aus der nachsten Zeit nach dem Tode des Grafen 
Dietrich haben wir endlich noch eine Orginalurkunde1) im 
Archiv zu Weimar vom 6. Julius 1252. In ihr bekennt 
Helwigis, Witwe des Grafen Theoderich von Bercha, 
daB sie mit Zustimmung ihrer Erben, Theoderich und 
Theoderich, dem Kapitel der Klosterfrauen in Weimar 
(Oberweimar) ihr Recht auf eine Muhle in Hyringestorf 
(Ehringsdorf) und ihr Eigentum an einem Platze, der 
Lithe (Lithe = Leede) genannt wird, vermacht habe. . Zu- 
gleich anerkennt sie die von ihrem Gemahl Th. gemachte 
Schenkung etlicher an der Muhle liegender Acker, die dem 
Cunrad mit dem Beinamen Barchvod 2) gehbrten. Es siegelt 
die Ausstellerin und Graf Dietrich von Berka (wohl der 
alteste Sohn). Zeugen: der Propst Gebehard in Wimar, der 
Propst Ludolf in Berka, Cunrad, Pfarrer in Wimar, u. s. w. 
Gegeben in Berka in vigilia Kyliani (7. Juli) 1252. So 
hatte also Graf Dietrich resp. seine Gemahlin Giiter in 
Ehringsdorf, die indes nur Lehnstiicke gewesen zu sein 
scheinen, welche man bereits anderen in Nutzung und Be
sitz iibergeben hatte und dereń Verschenkung an das Kloster 
Oberweimar man nur bestatigt3).

1) Urkunde 3 des Anhangs in Fortsetzung I.
2) Man bemerkedie allmahliche Entstehung der Familiennamen 

durch Beinamen, die man irgend jemand zur Unterscheidung mit 
einem Gleichnamigen beigelegt: Barchvod, ahnlich wie Bargfeld, Berg- 
vogt etc., wie oben „Viole“ und „Schade“.

3) Das Ellesche Manuskript enthalt an dieser Stelle einen 
langeren Abschnitt: „Die Saalnixendichtung“, dereń Mittelpunkt Graf 
Dietrich III. von Berka ist, und welcher die bekannte Sagę von dem 
Verhaltnisse, welches genannter Graf mit einer Wassernixe — Hm- 
oder Saalnixe ■— gehabt, in netter und anmutiger Weise behandelt. 
Da jedoch, wie der Herausgeber glaubt, die Sagę, sei sie auch noch 
so interessant und anmutend, von der Geschichte fern gehalten 
werden muB, so ist dieser Abschnitt hier weggelassen worden, und 
soli an einem anderen Orte zur Veroffenthchung gelangen. Der 
Herausg.

(Fortsetzung folgt.)



IV .
Geschichte der Stadt Magdala und der 

Burg Madela.

Von

Karl Freyberg in Magdala.
Mit 16 Abbildungen und 1 Kartę im Text.

V o r w o r t.
Fiir die Geschichte der Stadt Magdala sind im Orte 

und in dessen Umgebung zwar Uberreste aus der Vorzeit 
vorhanden, die ais geschichtliche Denkmaler Beachtung ver- 
dienen; es fehlen jedoch in Magdala Urkunden dariiber, 
weshalb bei der Bearbeitung auswartige Quellen zu Hilfe 
genommen werden muBten. Sehr schatzenswertes Materiał 
erhielt der Verfasser zuerst vom Herrn Justizrat und 
Burgermeister Lommer in Orlamiinde. Jahrelang wurden 
weiter Nachrichten aus den Akten der ehemaligen Kloster 
Oberweimar und Kapellendorf gezogen und diese Sammlung 
durch Urkunden des Geheimen Staatsarchivs zu Weimar 
wesentlich bereichert, denn dieses bot zur Geschichte des 
Bittergeschlechtes von Madela, sowie fiir die Ortsgeschichte 
reichhaltigen Stoff. — Der Herr Direktor desselben, Geheime 
Hofrat Dr. Burkhardt, gestattete in zuvorkommendster 
Weise die umfangreichen Arbeiten im Archiv, die er stets 
zu unterstiitzen und zu fordem suchte, was hier dankend 
zu erwahnen ist; auch bemiihte sich Herr Archivar Dr. 
Trefftz durch Erlauterung der Urkunden und anderer Ge- 
schichtsąuellen um das Zustandekommen des Werkes. Zu 
den Urkunden kamen ais wichtige Quellen die Ergebnisse 
der Ausgrabungen auf der Triimmerstatte der Altstadt und 
in jiingster Zeit auf der Ruinę der einstigen Wasserburg 
„Madela**. Bei der Ausgrabung der letzteren erwarben sich 
die Herren : Direktor Dr. Muller — leider am 15. Juni 1903
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verstorben — und Professor Dr. Yerworn aus Jena groBe 
Verdienste, indem sie in den Jahren 1900 und 1901 nicht 
nur die meisten Geldmittel dazu beschafften, sondern auch 
den Arbeiten besondere Aufmerksamkeit schenkten.

Alteste Zeit der Burg und des Ortes.

Wie uber der Erbauung der meisten Burgen im deut- 
schen Vaterlande tiefes Dunkel ruht, so gilt das auch von 
der einstigen Wasserburg Madela. Die Ritter und Herren, 
die daselbst gesessen haben, werden urkundlich erst Ende 
des 12. Jahrhunderts bekannt, was fiir das Alter und die 
Griindung der Burg, die weit friiher angesetzt werden muB, 
nicht beweiskraftig zu sein scheint. Die jungst ausge- 
grabenen Mauerreste der Burg, die aufgefundenen Kapitale 
nebst Fenstergesimse zeigen den altesten Baustil, wie man 
ihn an den Uberbleibseln der Ringburgen auf dem rechten 
Saalufer wahrnimmt, die Entstehung der Burg Madela fallt 
jedenfalls in die friiheste Zeit des weimarischen Grafen- 
geschlechtes.

Dieses leitet seine Herkunft von Poppo, Markgrafen 
der sorbischen Grenzmark und Herzog von Thiiringen, ab, 
der die Sorben und ihre Verbiindeten im Jahre 880 ganz- 
lich schlug. Wie ihr Ahnherr, besaBen die G-rafen von 
Weimar umfangreiche Besitzungen zwischen Werra, Saale, 
dem Harz, Thuringerwalde und in Pranken. Am linken 
Ufer der lim, in der Nahe der HeerstraBe nach Erfurt, er- 
bauten sie die Tief- oder Wasserburg Weimar •— Hornstein 
oder Hornburg — die sie ais Residenz wahlten. Die Zeit 
der Entstehung dieser Burg ist ebenfalls unbekannt, aber 
sie bestand wohl schon Jahrhunderte vor 1299, in welchem 
Jahre sie bei einem groBen Brande der Stadt Weimar mit 
wenigen Hausern verschont geblieben war; mutmafilich 
wurde sie schon 949 von dem Grafen Wilhelm I. bewohnt.

Der Besitz der Grafen umfaBte auch das Gebiet Orla- 
miinde, wozu die Orte und Landschaften um Orlamiinde, 
bis Rudolstadt, nebst dem Orlagau und nórdlich bis uber
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Lobeda gehorten. Dieses Gebiet war von der Hornburg 
aus nicht zu beherrschen, weshalb sich die Grafen von 
Weimar die schon vorhandene Bergfeste Orlagemiind aus- 
ersahen und ais befestigten Wohnsitz einrichteten. Wie 
lange dieselbe schon vordem bestand, ist unbekannt, aber 
es wird von manchen ais ihr Erbauer der Herzog Radulf 
von Thuringen angesehen. Hiernach ware ihr Ursprung in 
die Slavenzeit zu verlegen, wofern er nicht noch friiher an- 
zusetzen ist, wie besonders Justizrat Viktor Lommer an- 
nimmt. Die gewaltige Feste bewohnte viele Jahrhunderte 
das so machtige Grafengeschlecht von Orlamiinde, das auch 
lange Zeit mit den Rittern von Madela in naher Verbindung 
stand, aber sie verfiel, und es blieb davon nur noch die 
Kemnate, das Frauenhaus mit Kamin, iibrig. In der sehr 
lesenswerten Abhandlung iiber diese von Lommer im 6. Band, 
Heft 1 der Mitteilungen des Vereins fiir Geschichte und 
Altertumskunde zu Kahla und Roda bespricht der Autor 
auch einen GrundriB der Ruinę, welcher im dortigen Rats- 
archiv aufbewahrt wird und vom vormaligen Hofprediger 
SchmeiBer-Orlamunde stammt. AuCer dem festen Steinhause, 
der Kemnate (s. Fig. 1), werden im Grundrisse noch Teile der 
friiheren Burg benannt, die Lommer, wie folgt, beschreibt:

a) „Das Tor vor der Zugbriicke, Reste noch 
sichtbar.

b)DasPetershauschen ais Wohnung des Torwarts, 
war noch bis in die neuere Zeit vorhanden.

c) Die sogenannte Teufelskanzel, ein Stiitzpfeiler 
ais Rest der Befestigung. Nach der Sagę stand hier der 
Teufel, welcher dem aus der Stadt Orlamiinde vertriebenen 
Dr. Luther Steine nachwarf, ais er in Naschhausen an der 
Lutherlinde angekommen war.

d) Die Kapelle, die sich siidostlich anschlieBt. Von 
ihr wird noch ein steinernes Taufbecken im Himmelsgarten 
der Pfarrei Orlamiinde aufbewahrt. Sonstige Reste der 
Kapelle liegen noch im Schutt.

e) DerKindelsbrunnen, einstens eine rundę, jetzt 
geebnete Einsenkung an der Nordostspitze der Ruinę. Nach 
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der Sagę sind hier die von der Grafin von Orlamiinde, der 
weifien Frau gemordeten Kinder versenkt worden. Nachts 
erscheint die weiBe Frau und beugt sich klagend uber den 
Brunnenrand.

f) Die Re st e eines weiteren Brunnens — 
Ziehbrunnens — befinden sich unweit der Kapelle, auGer- 
halb der Sudostecke der Umfassungsmauer der Burg. An

Fig. 1.

dem Felsenrande lassen sich noch die Scharfungen er- 
kennen, welche die Wassereimer hinterlassen haben. Seit 
Luthers Flucht ist der Brunnen ohne Wasser, nach der 
Sagę eine Wirkung seines Fluches uber die Stadt.

g) Das auBere V orwerknach Osten in Form eines 
Halbkreises, im Yolksmunde das Tanzplatzchen genannt.“ 
— Eine Ausgrabung und Freilegung dei’ Ruinę wiirde 
gewifi noch weitere Reste und Altertumer zu Tage fordem.
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Nach einer Stammtafel des weimarischen Grafenge- 
schlechtes wird der oben erwahnte Graf Wilhelm I. ais Graf 
von Orlamunde und Weimar bezeichnet, in den Quellen er- 
scheint aber Otto I. ais erster Orlamiinder. Die spateren Grafen 
nannten sich bisweilen „Grafen von Orlamunde und Weimar", 
obgleich die Grafschaften getrennt waren. Auf diesen 
Schlóssern fiihrten die machtigen Grafen eine landesherrliche 
Hofhaltung, unterhielten daselbst auch zu ihrem Schutze, 
besonders aber auch zur Bekampfung und Niederhaltung 
der Sorben, eine Besatzung von Burgmannen und Rittern.

Von den friihesten Zeiten an bedeckten die Lander der 
Grafen dichte Walder, welche die Besitzer zu roden beab- 
sichtigten und deshalb besonders tiefer gelegene Teile an 
FluBlaufen tapferen Rittern ubergaben und sie damit be- 
lehnten. Ein solcher Ritter, mutmaBlich zum Lager der 
Hornburg gehórend, der sich nach dem ihm bekannten 
FliiBchen Madei — Madela — nannte, erhielt die Gegend um 
diese und erbaute dann an ihrem linken Ufer eine Wasser- 
burg, die ein tiefer Wall und eine Vorburg umgab. Durch die 
Anlage der Burg Madela sollte gewiB auch dem weiteren Vor- 
dringen der Sorben, die sich seit langerer Zeit am linken 
Ufer der Saale angesiedelt hatten, ein Damm gesetzt werden, 
wobei der Ritter von Madela auf eine sichere und kraftige 
Unterstiitzung der Grafen von Weimar rechnen konnte.

Der Ort Madaha, welcher in den Ortsverzeichnissen 
von Thuringen schon in den Jahren 874 genannt wird, ist 
vielleicht auch slavischen Ursprungs und wabrscheinlich 
alter ais die Burg; es herrscht jedoch daruber Dunkel. Fiir 
die spatere VergroBerung Madahas, das stets westlich von 
der Madei lag, mbgen die Grafen von Weimar und die 
Ritter von Madela tatig gewesen sein, auch unterstiitzten 
sie gewiB die Anlage und Entwickelung der nachsten Orte.

Madaha fiihrte Jahrhunderte diesen Namen; allein von 
950 bis 1000 sind Veranderungen vorgekommen, denn um 
diese Zeit hiefi der Ort „Madahalaha11-und danach „Madala“ 
oder „Madela11. 1040 gehorte Madela mit dem damaligen 
Wymar und Jhena zum Gau Usiti oder Husiti.
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Urkunden zur Geschichte des Rittergeschlechtes von 
Madela.

Wenn auch das Geschlecht von Madela ais eins der 
altesten Rittergeschlechter Thiiringens angesehen werden 
muB, so tritt es doch in den Urkunden erst spater auf, und 
zwar zuerst im Jahre 1184. (Regesten von Dobenecker 
und Reitzenstein.)

Zwei Briider, Alexander und Dietrich von 
Madela, bezeugen, daB der Graf Siegfried von Orlamunde 
einige Giiter zu Niederndorf dem Kloster Lausnitz iiber- 
geben habe. Ende des 12. bis Mitte des 13. Jahrhunderts 
besaB Theodrich von Madala das SchloB und die 
Giiter. Von demselben sind urkundliche Unterschriften vor- 
handen, denn am 16. Januar 1194 uberreicht der genannte 
Graf der neu eingeweihten Kirche zu Orlamunde den 
Zehnten von verschiedenen Giitern des Grafen und seiner 
Gemahlin; es wird hier auch das Dorf Synderstete mitge- 
nannt. Im Jahre 1206 folgt weiter die Ubereignung einer 
Anzahl Giiter in Meldingen an das Kloster Heusdorf, weil 
der Graf Sigfrid nebst Gemahlin dem Kloster zwei Tochter 
ubergeben hatten. In beiden Urkunden, dereń Siegel hangen, 
ist Theodrich von Madela ais Zeuge genannt.

Theodrich beteiligte sich auch am Thiiringer Erbfolge- 
kriege. Ais am 16. Eebruar 1247 der Landgraf Heinrich 
Raspe plbtzlich ais letzter im Mannesstamm gestorben war, 
entstanden unter seinen Verwandten: Heinrich dem Er- 
lauchten, der Herzogin Sophie von Brabant und dem Grafen 
Siegfried von Anhalt Streitigkeiten uber den Besitz Thii- 
ringens; aufierdem betrachteten die thiiringischen und hes- 
sischen Grafen und Ritter, nach Erledigung des landgraflichen 
Thrones, wo nun auch der Landesfiirst fehlte, der auf dem 
Landding strafend zu Gerichte saB, das Land ais Tummel- 
platz ihrer Bereicherungsgeliiste. In demselben Jahre war 
auch der machtige Graf Hermann II. von Orlamunde ge
storben , der besonders durch sein Ansehen die Eehden 
unter den Rittern zu yerhindern wuBte. Jetzt entstanden
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eine groBe Anzahl Raubburgen, von wo aus die Ritter ihr 
sauberes Geschaft trieben und die Unsicherheit im Lande 
steigerten. Mit diesen Raufbolden hatte Heinrich der Er- 
lauchte und seine Yerbiindeten: die Schenken von Yargula, 
die Grafen von Orlamiinde und die Burggrafen von Kirch- 
berg, die Edeln von der Lobdeburg und ihre Ritter zu- 
nachst zu kampfen.

Zwei dieser rauflustigen Schnapphahne waren Beringer 
von Meldingen und Giselher von Tulestete (Dbllstadt), die 
sich mit mehr ais 70 Reisigen gegen die Burggrafen von 
Kirchberg, die Ritter der Lobdeburg und Theodrich von 
Madala — Anhanger des Markgrafen — verbunden hatten. 
Am 27. September 1248 trieb Beringer von Meldingen vor 
den Augen des Burggrafen Dietrich III. von Kirchberg 
eine Yiehherde bei Jena ais Beute weg. Der Burggraf 
verfolgte die Rauber mit wenig Mannschaften, traf sie bei 
Madala, wo es zum Kampfe kam und Theodrich Hilfe 
leistete. Der Burggraf kampfte hierbei so tapfer, dafi er 
den Sieg iiber die Rauber errang, die Yiehherde wieder 
zuriickerhielt und auch den Beringer von Meldingen, der 
im Gefecht stark yerwundet worden war, mit 20 Rittern 
und Reisigen gefangen nahm.

Von 1252 ab wird in den Urkunden Heinrich von 
Madela genannt. Mit Erlaubnis des Grafen Otto von 
Orlamiinde iibergibt eine Witwe, genannt von Heldingen, 
2 Hufen in Denstedt der Kirche zu Oberweimar. Der Graf 
laBt diese Guter durch seinen Burgmann Burchard zu Orla- 
miinde und durch den Propst daselbst der genannten Kirche 
zuweisen. Heinrich von Madela ist Zeuge.

1262. Hermann und Otto von Lobdeburg iibergeben 
ihrem Oheim Otto von Arnshaugk und dem Ritter Hermann 
von Eisenberg eine Hufe Land bei dem Dorfe Lóberschfitz 
fiir 15 Mark Silber, damit die Besitzung der Marienkirche 
zu Lausnitz iibereignet werde und den dortigen Nonnen zur 
Erleichterung ihres Mangels diene. Die Urkunde ist ebenfalls 
von Heinrich von Madela bezeugt.

XXIV. 9
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Spater war Graf Otto von Orlamiinde mit den Erfurtern 
in Fehde geraten, schło B jedoch am 29. Mai 1276 Frieden 
mit denselben, und zwar gegen den Willen seiner Yer- 
biindeten. In der an diesem Tage ausgestellten Urkunde 
verspricht der Graf, die Gegner der Stadt — unter ihnen 
befindet sich auch Heinrich von Madela — nicht zu schiitzen; 
aber es waren mit demselben vorher schon Abmachungen 
getroffen worden, die nun galten. Graf Otto gibt nach 
dem Friedensschlusse den Erfurtern das Yersprechen, die- 
selben 5 Jahre lang in seinen Schutz zu nehmen, seine 
Burgen den Feinden der Stadt zu verschlieBen und zum 
Schutze der Stadt und dereń Burger zwei Ritter mit Mann- 
schaften so lange dort zu belassen, bis die Beschadigungen 
und Feindseligkeiten beendet sind.

1278 ist Ritter Heinrich von Madela in der Umgebung 
des Grafen zu Orlamunde. In einer weiteren Urkunde, aus- 
gefertigt am 10. Marz 1279, befindet sich derselbe unter 
den sieben vornehmen Mannern und Freunden des Abtes 
Gtinther von Saalfeld, welche der Graf ais Burgen bestellt 
hatte wegen einer Schenkung an das Kloster Orlamunde. 
1279 ubergibt der Burggraf Otto von Kirchberg der Kirche 
zu Kapellendorf eine Hufe in Góttern, welche die Schwestern 
Gertrudis und Bertradis von Madela von ihm ais Lehen 
besessen hatten. Heinrich von Madela scheint gegen Ende 
des 13. Jahrhunderts gestorben zu sein. Eine Tochter des- 
selben, Gertrudis, gehbrte dem Kloster Oberweimar ais 
Nonne an und trat ais solche jedenfalls 1270 ein. Ais 
spatere Abtissin schenkte sie dem Kloster eine Hufe bei 
der Stadt Madela, was eine Urkunde aus dem Jahre 1288 
meldet. Wahrscheinlich stammen auch die der hiesigen 
Kirche gehbrigen Landereien — Kirchenkrautlander — von 
derselben, und zwar ais ein Yermachtnis, das der Kirche 
wohl in den Jahren 1265 bis 1270 von dem Ritterfraulein 
ubergeben wurde. (Schon Anfang des vorigen Jahrhunderts 
unterstutzt Pfarrer Góring in seinen chronistischen Nieder- 
schriften das Gesagte.)



Geschichte der Stadt Magdala und der Burg Madela. 131

1282. Hermann sen. und jun. von Lobdeburg iiber- 
weisen der Kirche des heiligen Matthaus zu Lausnitz einen 
Weinberg bei dem Dorfe Hainichen, was Hermann yon 
Madela urkundlich bezeugt.

1284, am 5. September, verschreibt Ritter Heinrich von 
Isserstedt dem Kloster Heusdorf Abgaben an Huhnern, 
Wachs und Geld, die besonders auf den Dórfern Madela 
Meldingen lasten, damit seine Tochter auf Lebenszeit ihren 
Sitz im Kloster behalten.

1284, den 17. Noyember. Der Burggraf Otto von 
Kirchberg iibergibt dem Kloster Heusdorf das Holz, Hain 
genannt, an der Ginne gelegen, welches Heinrich von Isser- 
stedt von ihm ais Lehen besessen hatte, und die Pfarrer 
Rbdiger und Albrecht zu Jena bezeugen, sowie auch der 
Ritter Hermann von Madela.

1284. Hermann der Altere von Lobdeburg schenkt 
dem Georgenkloster zu Naumburg einen Weinberg bei 
Ammerbach. Ais Zeugen nennt die Urkunde den Ritter 
Hermann von Madela, Pfarrer Ródiger und eine Anzahl 
Burger zu Jena.

1284, den 15. Dezember, schenkt Burggraf Otto von 
Kirchberg dem Kloster Heusdorf einen Wald beim Dorfe 
Hain und fuhrt ais Zeugen Berthold von Madela auf.

1288, nach dem 17. Marz, befindet sich Hermann von 
Madela unter den Ratsmeistern und Raten der Stadt Erfurt, 
welche nach dem Willen der Burgeryersammlung dariiber 
BeschluB fassen, daB die durch den Erzbischof Heinrich II. 
yerdrangten Beamten des Erzbischofs Werner in ihren 
Amtern yerbleiben und geschiitzt werden. Nach dieser 
Urkunde ist Hermann von Madela und dessen Geschlecht 
auch in Erfurt ansassig gewesen.

Auf Bitten der genannten Gertrud von Madela werden 
dem Kloster Kapellendorf am 19. Oktober 1290 und im 
Juni 1295 weitere Hufen in Madela, die derselben frtiher 
vom Grafen Gunther von Schwarzburg tiberlassen worden 
waren, geschenkt. Der Graf willigt mit der Bedingung 

9*
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ein, daB diese Schenkung besonders zu seinem Seelenheile 
dienen solle, und fiihrt die Bruder der Gertrud: Berthold 
und Hermann von Madela ais Zeugen an.

1290, den 1. November, iibergeben die Gebriider Kon
rad und Erkenbert von Tannenroda auf Bitten des Erfurter 
Burgers Theodrich von Rockkausen dem Martinshospitale 
zu Erfurt 2 Hufen zu Rockhausen, was der Ratsmeister 
Theodor von Madila bezeugt.

In weiteren Urkunden, ausgefertigt am 20. Eebruar 
und 5. Marz 1291, bekennt der Graf Hermann von Orla
munde die Ubereignung von l1^ Hufen und 2 Hófen bei 
dem Dorfe Iringsdorf und Dasdorf an die Kirche Set. Peter 
Paul in Oberweimar. Die Schenkung bezeugt der Schult- 
heiB Siefried von Madela.

Am 16. November 1291 verkauft der Rat zu Erfurt 
dem Walter Kerlinger 10 Malter Getreidezinsen von der 
langen Briicke daselbst, nachdem die Zinsen schon einmal 
zuriickgekauft waren. Hermann von Madela — hier Madila 
— nebst den Ratsmeistern zu Erfurt bezeugen die Urkunde.

1292, den 29. April, belehnt Graf Hermann der Altere 
von Orlamunde die Burgerschaft zu Erfurt mit einer Hof- 
statt bei dem Johannistore, Theodorikus von Madila tritt 
hier wiederum ais Zeuge auf.

Am 30. April 1292 belehnt dieser Graf die Stadt 
Erfurt weiter mit verschiedenen, in der Urkunde aufgefiihrten 
Giitern. Ais Zeuge erscheint der Ritter Dietrich von Ma
dela. Im Jahre 1296 iiberlaBt Burggraf Otto von Kirch- 
berg mit Zustimmung seiner Sohne, zu seinem Seelenheile 
und zur Unterhaltung seiner Tochter Sophie, dem Kloster 
Kapellendorf 3 Hufen in Madela ais Eigentum. Auf An- 
suchen des Propstes Johannes v on Madala und seines 
Bruders Hermann daselbst erhalt die Kirche zu Ka
pellendorf durch den genannten Grafen im Jahre 1298 die 
Muhle und das Dorf Sichmannsdorf, eine Wtistung bei 
Niedersynderstedt, ebenfalls unter Einwilligung der Erben. 
Die obigen Bruder besaBen diese Giiter friiher ais Lehen



Geschichte der Stadt Magdala und der Burg Madela. 133 

und ubergaben bei dieser Gelegenheit ihre Schwester dem 
Kloster Kapellendorf.

Schon aus den bisherigen Urkunden laBt sich deutlich 
erkennen, wie das religiose Leben der Grafen, Ritter und 
ihrer Familien mit den Klóstern verankert war und das- 
selbe mit den Erinnerungen an das Heilige vorziiglich dort 
nistete.

Der Ort Madala, der in der Urkunde vom 5. September 
1284 ais Dorf bezeichnet wird, nahm an GroBe und Be- 
deutung besonders vom 12. bis 14. Jahrhundert zu. Er 
umfallte den jetzigen Ortsplan, die obere und untere Alt- 
stadt und hatte wohl nahe am Pfingsttale seine westlichste 
Grenze. Waren auch Garten mitinbegriffen, so mochte 
doch die Bewohnerzahl sich weit uber 1500 belaufen. In 
der zweiten Halfte des 13. Jahrhunderts, zwischen 1285 
und 1288, verlieh der Graf Hermann III. oder der Be- 
riihmte von Orlamiinde dem Orte Stadtrecht mit der Be- 
fugnis, Jahr- und Viehmarkte abzuhalten. Damals besaB 
die Stadt ihre SchultheiBen, die bei den Grafen hohes An- 
sehen genossen, was aus den bereits erwahnten Urkunden 
hervorgeht. Eine weitere, vom 8. Marz 1301, enthaltend 
ein Yermachtnis des Grafen Hermann an das Kloster Ober- 
weimar und den Verkauf einer Hufe an den Pfarrer Konrad 
in Troistedt fur 19 Pfund Erfurter Pfennige, wird gleich- 
falls von dem SchultheiBen von Madela bezeugt.

Die einstige Miinze zu Madela.

Zur Hebung des Ortes trug auch die Errichtung und 
Unterhaltung einer Miinze seitens der Grafen wesentlich 
bei. Nach Leitzmann bestand dieselbe schon im 12. Jahr
hundert, aber es fehlen genaue Angaben uber die Griindung. 
Urkundlich kommt dieselbe zuerst 1283, 1286 und 1292 
vor, und es heifit daselbst: unam marcam de moneta nostra 
in madela — 1 Mark in unserer Miinze Madela — im Zu- 
sammenhang: eine Mark, wie sie in unserer Miinze zu Ma-
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dela ausgepragt wird. Es ist nicht sicher festzustellen, 
ob 1 oder l1^ Pfund zu dieser Mark genommen wurde. 
Die Munzsorten der damaligen Zeit nannte man Soliden 
und Denare. Nach heutiger Wahrung betrug der Wert 
eines Solidus ungefahr 4 Mark und der eines Denars 
32 Pfennige; auBerdem besaB man noch Schillinge und 
Hohlpfennige. Nach dem Erfurter Muster pragte man in 
der Miinze zu Madela ebenfalls solche Miinzen, die fur 
den Ort und in der Grafschaft giiltig waren und die 
Umschrift trugen: Solidi madilumensiorum und denariorum 
madilumensiorum — ein Madelaer Solidus und ein Ma-
delaer Denar.

Leitzmann sagt weiter in seinem Buche: „Die Made
laer Miinzen sind erst durch den Taubacher Miinzfund
wieder bekannt geworden und hbchst selten.“

Im Jahre 1882 fand der Biirgermeister Ruder aus 
Schorba in einem verschiitteten Keller der Wiistung Liskau, 

die ihm zum Teil gehbrt, 27 auf- 
einander geschichtete Brakteaten 
ohne irgend welche Umhiillung. 
Professor Dr. Verworn-Jena erhielt 
erst Anfang der 9Oer Jahre des 
vorigen Jahrhunderts Nachricht 
iiber diesen Fund, ais derselbe be- 
reits vołlstandig zerstreut worden 
war; jedoch gliickte es ihm, in

Fig- 2. verschiedenen Sammlungen Thii-
ringens etwa 9 Stiick wieder auf- 

zufinden. Nach Angabe des Finders waren unter den 
Miinzen nur zwei verschiedene Geprage, dereń Darstellung 
folgende ist:

1) In einem auBeren glatten und einem geperlten Kreise 
sitzt die roh geschnittene Gestalt einer Person, die, mit 
einem geistlichen Gewand bekleidet, in der Rechten einen 
Kreuzstab, in der Linken einen Krummstab halt, aber mit 
einer Kdnigskrone bedeckt ist (Fig. 2).
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2) In einem auferen diinnen und einem inneren starkeren 
Perlenkreise dieselbe Darstellung, nur haben hier Kreuz- 
stab und Krummstab ihre Stellen vertauscht (Fig. 3).

3) Im Germanischen Museum fand Dr. Yerworn noch 
ein drittes Geprage dieses Fundes mit nachfolgender Dar
stellung (Fig. 4):

In einem vierfachen Kreise, der von auCen nach innen 
aus feinen Perlen, sodann aus einem glatten Reifen, darauf 
aus groben Perlen und innen wieder aus glatten Reifen 
besteht, sitzt ein geistlicher Herr, mit Bischofsmutze bedeckt, 
in seiner Rechten einen Krummstab, in seiner Linken ein 
Buch haltend, uber und unter dem sich ein Punkt be- 
findet. Auf dem Rande bemerkt man die Zeichen:

o V o V o V o V.

Fig. 3. Fig. 4.

Das friihere Dorf Liskau, vor dem Bruderkriege „Leske“ 
genannt, wird mehrmals im roten Buche von Weimar er- 
wahnt. Siidlich vom damaligen Madela liegend, gehorte es 
zur Vogtei Madela und wurde wohl 1450 im Bruderkriege 
mit anderen Orten zerstbrt. Von der Wiistung erhielten sich 
am langsten die Triimmer der alten Kirche, auch baute man 
nach der Zerstbrung ein Gehbft wieder auf, das unter dem 
Kamen „die Burg Liskau" bekannt war. Im Jahre 1863 
ging dasselbe durch Kauf an das Rittergut Tromlitz uber, 
von welchem es noch langere Zeit ais Vorwerk benutzt wurde.

Dr. Yerworn aufert sich weiter uber den Schorba- 
Liskauer Miinzfund: „Da die Munzen aus der zweiten Halfte
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des 13. Jahrhunderts stammen, so haben sie also bei der 
Zerstbrung des Dorfes Liskau schon gegen 200 Jahre ver- 
borgen gelegen. Ihr Versteck in einem Keller des Ortes 
deutet darauf hin, dafi sie einst Eigentum eines Bewohners 
des zerstórten Dorfes waren. Der nachste Markt mit einer 
Miinze, die die Grafen von Orlamunde unterhielten, war das 
in unmittelbarer Nachbarschaft gelegene Madala. Bei der 
verhaltnismaBig kleinen Zahl sehr gleichartiger Stiicke des 
Eundes, die zweifellos aus der Madelaer Pragstatte stammen, 
ist es nicht wahrscheinlich, daB die Mtinzen von einem Ein- 
wohner des Dorfes Liskau aus groBerer Eerne her mit- 
gebracht sein werden, sondern sie reprasentieren das Geld, 
das ihr ehemaliger Besitzer bei seinen Gangen zum Markt 
nach Madela benutzte oder erhielt. Es ist daher eine ge- 
rechtfertigte Annahme, daB es sich hier um Madelaer Mtinzen 
handelt, zudem stehen die schon bekannten Madelaer Brak- 
teaten vollstandig im Einklang mit denselben. Die Geprage 
derselben stammen allerdings aus spaterer Zeit ais die des 
Schorba-Liskauer Eundes, sind aber ebenfalls nach dem 
Erfurter Muster gepragt und zeigen mit geringer Stempel- 
abweichung einen sitzenden geistlichen Herrscher mit 
Bischofsmtitze, der in seiner Rechten einen Krummstab, in 
seiner Linken ein Buch halt. Nur tragen sie auf dem 
Rande die Umschrift: + MKD0LK resp. HF HKD0LH- 
(Vergl. v. Posern-Klett 615 und 616, p. 149 und Tafel 
XX, I.)

Der Schorbaer Eund hat uns einige der altesten Ge
prage der Madelaer Mtinzen geliefert.“

Dr. Buchenau-Weimar besitzt eine Miinze — Hohlpfennig 
— in welcher er ebenfalls ein Geprage der Miinze zu Ma
dela yermutet. Dieselbe tragt eine Ritterfigur mit Heim 
und die Umschrift: MADELN.

Am 22. August 1286 iiberwiesen die Grafen Hermann 
und Otto von Orlamiinde dem Kloster Oberweimar alljahr- 
lich 1 Mark Silber von ihrer Miinze zu Madela. Im Laufe 
der Zeit iibereigneten die Grafen derselben wertvolle Giiter
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an Grundstiicken und Waldungen. Die Hblzer im jetzigen 
Pfingsttale, nur Uberbleibsel einstiger grbBerer Waldungen, 
nennt man heute noch die Miinzhblzer, die einst der Miinze 
Madela gehbrten.

Der in den Urkunden oft erwahnte Miinzmeister Gunther 
mag hier und in der Umgegend viele Giiter besessen haben, 
denn er verkaufte am 3. Juli 1321 mit Willen seiner Ehe- 
frau Jutta eine Hufe zu Obersynderstedt an das Kloster 
Oberweimar fiir 5x/4 Mark Silber; weiter tritt Gunther 
am 19. August desselben Jahres eine zu Lehen gehabte 
Hufe in demselben Orte an den Schenken zu Doberzen — 
Dbbritschen — ab, weil sie derselbe dem genannten Kloster 
iiberwiesen hatte. Das Miinzgebaude, wovon heute noch 
Ruinen vorhanden sind, lag westlich von der Burg, dicht 
am Wallgraben der Burg. Zu verschiedenen Zeiten ist 
man an der Stelle auf Mauerreste gestofien, auch fanden 
sich bei einem Anbau am alten Brauhau.se — Anfang der 
60er Jahre des vorigen Jahrhunderts — kleine diinne 
Silbermiinzen, so daB Nachgrabungen in der Ruinę vielleicht 
nicht ohne Erfolg sein diirften.

Weitere Urkunden zur Geschichte des Geschlechts 
v, Madela.

Anfang des 14. Jahrhunderts brachen sehr bedenkliche 
Unruhen in Thiiringen aus. 1303 zerstbrten die Erfurter 
das SchloB Hopfgarten, fingen dabei 39 Ritter und Knechte, 
die sie in Erfurt empfindlich bestrafen lieBen, dann zogen 
sie vor Weimar, eroberten und plunderten die Stadt, wo- 
bei sie auch dem Grafen von Weimar empfindlichen Schaden 
zufugten, und 1304 vereinigten sie sich mit den Muhlhausern 
zur Zerstorung der Kirchbergschen Schlósser. Da die Herren 
von Madela auch Verbundete der Burggrafen von Kirch- 
berg waren, so bedrangten die Erfurter um diese Zeit 
Albrecht von Madela hart auf seiner Burg.

Die landgrafliche Herrschaft in Thuringen war 1306

Brauhau.se
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in die Hande der Gebruder Friedrich und Diezmann iiber- 
gegangen; allein der Kbnig Albrecht erkannte diese nicht 
an, weil sie in Ungnade gefallen waren, und schickte Vógte 
mit kleinen Heereshaufen nach Thiiringen, welche die Stadte 
nnd Schlbsser belagern sollten. Noch vor Ostern 1307 
zogen die Reichstruppen des Konigs iiberall verwiistend 
umher, wobei auch die Burg Madela wiederholt belagert 
wurde; aber die Belagerung scheint nur von kurzer Dauer 
gewesen zu sein, denn am 31, Mai 1307 muBten die Kbnig- 
lichen wegen groBer Erfolge der Gebruder Friedrich und 
Diezmann das Feld raumen und ihre Verwiistungen ein- 
stellen.

Von den Urkunden des 14. Jahrhunderts, in denen die 
Herren von Madela, die SchultheiBen, Vogte und die 
Priester daselbst auftreten, sind folgende anzufiihren:

1301, den 13. Januar bekennt der Graf Heinich von 
Gleichen, daB er 2 Hufen in Umpferstedt der Kirche zu 
Oberweimar zum dauernden Besitz uberlassen habe. Sifried 
von Madela und sein Sohn Heinrich, Burger zu Erfurt, be- 
zeugen dies.

Am 23. Mai 1301 bezeugen weiter die edlen und ge- 
strengen Manner Heinrich von Orlamunde und sein Kiichen- 
meister Berthold von Madela die Schenkung des Land- 
grafen Albrecht an das Kloster zum heiligen Kreuz in 
Eisenberg.

1301, den 23. August. Durch die Gebruder Burkhardt 
und Hermann von Lobdeburg erhalt das Nonnenkloster zu 
Jena das Patronatsrecht iiber die Kirche Sankt Michaelis 
daselbst, was Gottfried von Madela bezeugt. — Dieselben 
Briider verkauften an diesem Tage noch vier Hofe zu Jena, 
die Heydenreich und Heinrich von Jena ais Lehen besessen 
hatten, an das dortige Michaeliskloster, was Gottfried 
v o n Madela gleichfalls bezeugt.

1302 tibergeben die Briider Heinrich und Berthold von 
Blankenhain dem Konrad Tucheler von Madela und dessen 
Ehefrau Elisabeth Yiertel Land im Felde der Stadt
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Madela ais Eigentum. Die Urkunde ist bezeugt vom Bruder 
Konrad, Priester in Madela.

Am 31. Oktober 1305 beurkundet Burkhardt von Lobde
burg, daB Berthold von Madela Lehenszinsen vor dem 
Johannistore zu Jena an den Burger Albert Marold und 
dessen Familie daselbst verkauft habe.

Im Juli 1306 erwirbt das Kloster Pforta 8^ Hufen 
Land in Sachsenhausen und nebenbei noch jahrlich 2 Mark 
Silber. Der Schenk von Tautenburg erhebt dagegen Wider- 
spruch, indem er sich auf die Yerfugung des Burggrafen 
Otto von Kirchberg stutzt, von welchem er die Giiter ais 
Lehen erhalten habe. Berthold und Witelo von Madala treten 
bei der Erwerbung des Klosters ais Gewahrsmanner auf.

In einem Briefe, worin Hermann und Albrecht ais 
Herren der Lobdeburg ihrer Schwester Mechthild, Abtissin 
zu Skt. Michaelis zu Jena, das Schulregiment, die Schule 
und das Glockengelaut zueignen, ist Albert von Madela 
am 26. April 1309 Zeuge.

1310, Januar 9. Der Rat zu Erfurt genehmigt die 
ihm von den Handwerkern und der ganzen Gemeinde vor- 
getragenen Artikel, wobei besonders ais Ratsmeister und 
Zeuge Siffridus von Madela mit tatig ist.

1311, August 25. Der Rat von Erfurt beurkundet 
den Ausfall einer Beratung des Gesamtrates der Stadt und 
der Abgeordneten der Handwerker iiber den etwaigen Ab- 
schluB eines Biindnisses mit den Edeln Thiiringens gegen 
den Markgrafen Friedrich von MeiBen. Siffridus von Madala 
ist ebenfalls Zeuge.

1321, Marz 16., erklart der Schenke Heinrich von 
Dornburg, daB die edle Frau Jutta von Steglitz, Witwe 
des Rudolf von Steglitz, fiir das Seelenheil ihres erschlagenen 
Mannes Landereien beim Dorfe Golmsdorf dem Kloster 
Pforta iiberlassen habe. Die Urkunde tragt das Siegel des 
Ritters Berthold von Madela.

Der Prior und die Gebriider des Augustinerordens zu 
Neustadt hatten dem Kloster zu Roda alljahrlich 1 Mark
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Zins, einen Lammesbauch und 1/2 Schock Eier zu gewahren. 
Die Landgrhfin von Thiiringen, Elisabeth, iiberweist am 
1. September 1324 diese Abgabe dem Kloster Neustadt und 
entbindet dasselbe davon dem Kloster Roda gegenuber.. 
Die Landgrafin griindete mit ihrem verstorbenen Gemahl 
das Kloster zu Neustadt. Die Urkunde wurde von Gott- 
fried von Madela unterzeichnet.

Am 13. September 1326 uberlassen die Gebriider Bert- 
hołd, Johannes und Heinrich von Schauenforst 22 Acker 
im Felde des Dorfes Meldingen, von denen jahrlich 18 Hubner 
abgegeben werden, und weitere 6 Acker, gelegen im Felde 
der Stadt Madala, wovon die Besitzer, Witwe Tucheler und 
ihre Sbhne, jahrlich ł/2 Model — 4,37 Liter — Pfeffer ab- 
zugeben hatten, der Kirche Sankt Peter Paul in Oberweimar.

Vom 8. August 1329 gibt Heinrich Merich zu Madela 
1/i Model Pfeffer von einer Hufe Feld, die er dort besitzt, 
an das Kloster Oberweimar.

Den 8. August 1333 erhalten eine groBere Anzahl 
Pastoren an verschiedenen Kirchen, darunter ist auch der 
zu Madala mitgenannt, jahrlich 2 Schillinge von dem Kloster 
Oberweimar zur Abhaltung einer Gedachtnisfeier fiir den 
Priester Heinrich zu Oberweimar.

1340, den 22. Dezember, yerkauft der Graf von Beich- 
lingen die Stadt Frankenhausen an den Grafen von Schwarz- 
burg, wobei ais Zeuge der Ritter Heinrich von Madela 
gegenwartig war.

1348, Juni 15. Heinze von Greyendorf yergleicht und 
yersóhnt sich mit den Erfurtern, die ihm einige Dórfer 
nebst den Hófen Gels und Lesten zerstbrt haben. Die an 
diesem Tage ausgestellte Urkunde wurde von dessen Bruder 
Heinrich und Heinrich Schyke von Madela bezeugt.

In der Urkunde vom 7. Dezember 1366 yeróffentlichen 
Pfarrer Johannes von Urbach, dessen Mutter und Bruder 
Konrad, daB sie von den Giitern, die sie von den Herren 
von Blankenhain erhielten, jahrlich 2 Pfund Pfennige Zinsen 
dem Klosterpersonal zu Berka zur Yerteilung iiberwiesen
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haben. Wegen Verbesserung der Pfriinden waren die Giiter 
spater fiir 20 Pfund Pfennige verkauft worden. Johannes 
von Madela, Propst zu Berka, ist ais Zeuge aufgefiihrt.

1369, Oktober 16. Der Propst, die Abtissin und 
Priorin bekennen im Namen des Michaelisklosters zu Jena 
die Schenkung des Dietrich von Holzhausen, bestehend in 
Geld, Getreide, einer halben Hufe Land im Felde des Dorfes 
Hainichen und verpflichten sich, dem Stifter ein Jahres- 
gedachtnis im Kloster abzuhalten. Ais erster Zeuge wird 
der ehrwurdige Herr Peter von Madala, Domherr zu Zeitz, 
genannt.

1370, Marz 25., bestatigt der Propst Johannes von 
Madela weiter den Yerkauf von Giitern der Herren von 
Blankenhain an Karl von Geynitz, Vikars zu Tannroda, 
fiir 24 Pfund Erfurter Pfennige, welcher Betrag ebenfalls 
dem Kloster Berka zufallt. Nebenbei erhalt das Kloster- 
personal noch Geld- und Naturalbezuge dauernd zugewiesen.

Am 23. Dezember 1370 erneuert der Abt zu Burgel 
eine Urkunde, wonach die Burger der Stadt ihm, wie 
seinen Vorgangern Abgaben an Frei-, Feld und Martinszins 
nebst 9 Freiberger Groschen zu entrichten haben. Die 
Urkunde nennt unter den Zeugen auch den Majister Peter 
von Madela, Kanonikus der Zeitzer Kirche.

1371, den 15. April ist unter den Zeugen der Urkunde 
Propst Wiegant zu Oberweimar und Pfarrer zu Madela. 
Derselbe schenkt ais Pfarrer von Madela am 27. November 
1372 der Kirche zu Oberweimar 100 Pfund Pfennige, da- 
mit fiir seine und seines Bruders Seele gebetet werde. Diese 
Schenkung — etwa 300 M. jetziger Wahrung — wird auf 
verschiedene in der Urkunde namhafte Grundstucke der 
Flur Madela gelegt.

Urkunden mit Zeugenschaft des Voigtes Heinrich Schycke 
von Madela.

1371, Juni 20. Johann, Graf von Schwarzburg, Herr 
zur Leuchtenburg, bekennt sich ais Selbstschuldner in der
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von Burgera, zu Erfurt unterschriebenen Urkunde, daB er 
den in derselben namentlich aufgefiihrten Juden daselbst 
400 Pfund guter Erfurter Pfennige schulde und am 18. Tage 
nach Weihnachten zu zahlen sich yerpflichte. Die Urkunde 
ist von dem Vogte Otto von GruBen von Madala und auch 
von Heinrich Schycke daselbst bezeugt.

1376, den 6. Februar, kommen Streitigkeiten iiber die 
Schenkung vom 27. November 1372 vor; Wiegant war zu- 
vor gestorben.

Arnstadt, den 19. Dezember 1381. Die Grafen Hein
rich XVIII. und Gunther XXVIII. von Schwarzburg, Herren 
zu Arnstadt, bekennen, daB sie ihren Vettern, den Grafen 
Heinrich XX. und Gunther XXIX. zu Schwarzburg, Herren 
zu Sondershausen und Frankenhausen , die Schlbsser und 
Stadte Arnstadt, Ehrenburg und Plaue mit allem Zubehór 
fiir 12 500 Mark lotigen Silbers Erfurter Zeichens, wovon 
10000 Mark bezahlt und 2500 Mark auf Arnstadt ver- 
schrieben sind, yerkauft haben. Unter den 7 Zeugen ist 
Heinrich Schycke von Madela ais solcher genannt.

1388, Februar 20. Die in der Urkunde genannten 
Ratsleute und Burger zu Arnstadt yerkaufen 11 Pfund 
Erfurter Pfennige jahrlicben Zinses dem neuen Hospitale 
zu Erfurt, den Baumeistern desselben: Heinrich Brunn und 
Gunther Schenke, sowie den Vormiindern des Hospitales 
dagegen 110 Pfund Pfennige derselben Miinze. Der Ver- 
kauf wird von 6 Burgera, unter denen sich Heinrich Schycke 
von Madela befindet, sichergestellt.

Gotha, den 5. Mai 1388. Der Landgraf Balthasar 
iiberweist der Witwe, Grafin von Kafernburg, eine jahrliche 
Lebensrente von 52 Mark lotigen Silbers Erfurter Wahrung, 
weil dieselbe ihre Herrschaft an Kafernburg aufgegeben 
hat. Ais Biirgen wurden bestellt: Gerlach von Heldrungen, 
Rudolf Schenk von Tautenburg, Bossę Vitztum von RoBla, 
Heinrich Schycke von Madela und andere.

Der Landgraf Balthasar begnadet den Vogt Heinrich 
Schycke auf Madela am 3. Mai 1390 damit, daB er dessen
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4 Tochtern gewisse Lehen in Dóbritschen, Reinstedt, Sbll- 
nitz und Udestedt iibergibt. (Reitzensteins Nachtrage.) Eine 
fast gleichlautende Belehnung erfolgt am 13. September 
1390 mit Gtitern zu Madela, die der Landgraf vordem be
saB und die von dem Grafen von Orlamunde stammen.

WeiBensee, den 3. Juni 1391. Der genannte Landgraf 
iibertragt dem Grafen Friedrich von Beichlingen die Vor- 
mundschaft des unmiindigen Herrn von Sachsenburg und 
gelobt, dessen Mutter Alheid von Beichlingen, Frau von 
Sachsenburg, in Schutz zu nehmen. Die Urkunde ist be- 
zeugt vom Ritter Hermann von GruBen und Heinrich Schycke 
von Madela.

In Gotha, am 10. August 1392, belehnt der Landgraf 
Balthasar den Heinrich von Erffa mit dem Schlosse gleichen 
Namens, sowie mit einer Anzahl anderer Giiter, die die 
Urkunde nennt, wobei Heinrich Schycke wieder ais Zeuge 
auftritt.

1392, September 21. Der Landgraf verkauft zu rechtem 
Erbe 60 Schock Freiberger Groschen jahrlichen Zinses vom 
Rathause zu Weimar, fallig zu Michaelis, dem edlen Herrn 
Sivard von Querfurth, Herrn zu Tannroda, und seinen Erben 
und zu ihrer Hand den edeln Herren Ludwig und Heinrich 
zu Blankenhain fur bar bezahlte 600 Schock. Will der 
Landgraf die Zinsen zuriickkaufen, was er nicht vor 
Michaelis 1393 tun soli, so hat er ein Yierteljahr vorher 
zu kiindigen. Die Zahlung kann zu Tannroda, Berka oder 
Blankenhain erfolgen. Unter den 14 Zeugen der Urkunde 
befindet sich Heinrich Schycke von Madela.

Den 30. September 1392 weist der Landgraf den Rat 
zu Weimar zur Bezahlung der 60 Schock mit 6 Schock 
21 Groschen an seine Jahresrente daselbst und mit 33 Schock 
39 Groschen bez. 20 Schock an die Dorfer GroBbrembach 
und Gutmannshausen. Die entsprechende Weisung an die 
Dorfer erfolgt in Weimar am 10. Oktober 1392.

Weimar, den 8. Januar 1393. Der Landgraf Balthasar 
bestatigt eine Schuld von 600 Schock MeiBner Groschen
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an die Grafen Otto und Hermann von Orlamunde und dereń 
Erben, wofiir er ihnen die Lehen iiber Schauenforst, 
Madela und Buchfahrt und andere Lehen in dem Gerichte 
abgekauft hat. Die Summę verspricht er bis 2. Februar 
zu bezahlen oder an der Pfandschaft, die er an Madela 
hat, abzuschlagen und ihnen eine Verschrei bung dariiber 
zu geben, sowie Heinrich Schycke mit 50 Schock, die dieser 
jahrlich zu Weihnachten gibt, an sie zu weisen.

Ein am 17. Januar 1393 ausgefertigtes Gerichtsprotokoll 
enthalt die Ubergabe der Rechte des Grafen Otto von Orla- 
miinde bezuglich der Schlósser Buchfahrt, Schauenforst und 
Madela mit den dazu gehórigen Mannschaften an den Land- 
grafen von Thuringen. Das Protokoll ist bezeugt von dem 
Yorsitzenden des Gerichts, Vogt Heinrich Schyck, gesessen 
zu Madela.

Weimar, 1393, April 28. Der Landgraf verpfandet an 
diesem Tage Madela an Heinrich Schycke und dessen 
Erben, weist sie an, die jahrlich in die Kammer zu ent- 
richtenden 50 Schock Groschen dem Grafen Otto von 
Orlamunde zu geben, und verspricht, die am Schlosse 
Madela verbauten 12 Schock Groschen bei der Lbsung zu 
erstatten.

1394, April 23. Graf Otto von Orlamunde, Herr zu • 
Lauenstein, uberlaBt sein SchloB Grafenthal und die in der 
Urkunde angeftihrten Dbrfer mit allem Zubehór dem Mark- 
grafen Wilhelm I. vor dem Gericht Grafenthal gegen 200 
Schock aus der Freiberger Miinze, empfangt aber die Be- 
sitzung ais Lehen. Er verpflichtet sich, fur sich und seine 
Lehenserben dem Markgrafen von SchloB Grafenthal zu dienen 
und es ihm gegen jedermann zu óffnen, auBer gegen sich 
und seine Lehenserben; im Falle der Besetzung durch Leute 
des Markgrafen will dieser die Leute des Grafen vor Schaden 
bewahren und verspricht ihm Schutz, Verteidigung und 
Vollmacht zu Recht. Yerkaufen Graf Otto oder seine Erben 
die Besitzungen ganz oder teilweise, so soli der Markgraf 
die Kaufer unter gleichen Bedingungen belehnen. Unter
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den Zeugen werden besonders angeftihrt: die Grafen Hein
rich von Schwarzburg, von Sondershausen und der Vogt 
Schycke von Madela.

Weifiensee, 1396, Januar 29. Der Landgraf Balthasar 
und sein Sohn Friedrich schliefien mit den Stadten Erfurt, 
Miihlhausen und Nordhausen ein Btindnis bis zum 13. Juli 
— Margaretentag — 1399. Zu Schiedsrichtern fiir den 
Fali von Streitigkeiten werden seitens der Landgrafen 
Heinrich Schycke und Heinrich Hake, seitens der drei 
Stadte Wernher von Frankenhausen und Dietrich von 
Langela ernannt.

1396, Februar 1. Der Landgraf bekennt, daB er dem 
Ritter Lodwig von GruBen und dessen Bruder Albrecht, 
Inhaber dieses Briefes, 320 Schock MeiBner Kreuzgroschen 
der Freiberger Miinze schulde, namlich 250 Schock, die 
sie ihm bei der Belagerung des Schlosses Poppenhausen 
geliehen haben, 50 Schock fiir 4 Hufen Landes bei Neu- 
mark. Der Landgraf verspricht, diese Summę zu Michaelis 
in Erfurt oder WeiBensee wieder zu bezahlen, der Brief 
fiihrt 9 Biirgen an, darunter Heinrich Schycke von Madela.

Weimar, 1396, Marz 7. An Albrecht von Witzleibin, 
Landkomptur zu Thuringen deutschen Ordens, verkauft der 
Landgraf Balthasar das Dorf Goldbach bei Liebstedt fiir 
126 Schock Groschen der Freiberger Miinze mit obersten 
und niedersten Gerichten und allem Zubehor, wie es 
Dietrich von Witzleibin besessen und dem Landgrafen 
verkauft hat. Das Dorf wird an diesem Tage dem Hause 
Liebstedt und den Briidern des deutschen Ordens iibereignet. 
Ais Zeuge wird mit anderen Heinrich Schycke genannt.

1396. November 18. Heinrich, Graf von Hoenstein, Herr 
zu Lohra und Klettenberg, nebst seinen Sohnen Heinrich, 
Ernst, Giinther und Otto bekennen, daB sie Haus und Stadt 
Bleicheroda und Schlofi Htittenroda, bisher ihr freies Eigen, 
dem Landgrafen Balthasar und seinem Sohne Friedrich vor 
dem Gericht zu Bleicheroda aufgegeben haben, und em- 
pfangen sie von ihnen zu rechtem Lehen. Hinterlassen die 
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Grafen keine Sóhne, sondern nur Tochter, so sollen die Land
grafen diesen und ihren Erben die genannten Besitzungen 
leihen. Die Landgrafen haben den Grafen fiir die Auf- 
lassung 300 Schock Freiberger Groschen gegeben. Hierbei 
sind gewesen die gestrengen Heinrich Schycke, Heinrich 
Hake und andere.

1397, Februar 20. Die Gebriider von Balginstete ge- 
loben dem Landgrafen Balthasar, der sie gegen den Angriff 
der Markgrafen Friedrich IV., Wilhelm II. und Georg in 
Schutz genommen und einen rechtlichen Austrag ihrer 
Streitigkeiten bis zur Entscheidung der Frage, von wem 
ihr Schło B Balgstedt zu Lehen gehen solle, in Aussicht 
gestellt hat. Sie haben sich unterdes mit diesem Schlosse 
an Balthasar zu halten und auch im Falle, daB es ihnen 
nicht zugesprochen werden sollte, ihm mit allen ihren Be
sitzungen zu dienen.

Hierbei sind gewesen die gestrengen er Albrecht von 
Kranchborn, er Dietrich von Bernwalde, Heinrich Schycke, 
Heinrich Hake und andere Leute, denen zu glauben ist.

Die Genannten treten auch ais Burgen am 17. Februar 
1398 in WTeimar auf, ais der Landgraf und sein Sohn die 
Ortschaften Neumark, Wallichen, Barkhausen — letzteres 
mit AusschluB der Mannschaft, der geistlichen und welt- 
lichen Lehen — sowie Vippachedelhausen an ihren Marschall 
Nickel List und dessen Erben fiir 800 Schock Freiberger 
Groschen verpfanden.

Heinrich Schycke war mit dem Burggrafen Albrecht 
von Kirchberg dabei, wie die Landgrafen Balthasar und 
Friedrich den Grafen Friedrich von Beichlingen am 18. De
zember 1399 in WeiBensee, gegen Verzicht auf alle An- 
spriiche an das Schlofi Sachsenburg und auf einige For- 
derungen beziiglich des Dorfes Bachra, belehnen.

Im Laufe des 14. Jahrhunderts treten in den Verha.lt- 
nissen der Grafen von Orlamiinde Veranderungen ein, die 
den Riickgang derselben mehr und mehr erkennen lassem 
Anfang des Jahrhunderts beachteten sie das landgrafliche
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Regiment nicht, erlaubten sich gegen die benachbarten 
Edelleute und Ortschaften Bedrtickungen, wobei sie den- 
selben empfindlichen Schaden zuftigten, so daB auf die Be- 
schwerden der Landgraf mittelst bewaffneter Macht vor die 
Burg Orlamunde zog und dieselbe zerstbrte. Dabei nahm 
er die den Grafen gehbrigen Orte: Weimar, Madela und 
Vippach weg, welche sie jedoch spater wiedererhielten. 
In der zweiten Halfte des Jahrhunderts kampfen die Grafen 
fortwahrend mit chronischem Geldmangel, weshalb sie zu 
YerauBerungen und Verpfandungen ihrer Besitzungen schrei- 
ten muBten, was aus den bereits angefiihrten Urkunden er- 
sichtlich ist.

Diese eingetretenen Yerhaltnisse unterstiitzten die Ge- 
fiigigkeit der Grafen den Landgrafen gegeniiber, besonders 
nach dem Thtiringer Grafenkriege.

Wappen und Siegel von Madela.

Es lafit sich wohl annehmen, daB die Herren von 
Madela, ais angesehenes Rittergeschlecht, ein Wappen be- 
sessen haben; ob jedoch dieselben wegen ihrer engen Be- 
ziehungen zu den Grafen von Orlamunde dereń Wappen in 
veranderter Form ftihrten, kann urkundlich nicht nach- 
gewiesen werden; wappenlos war das Geschlecht von Ma
dela keinesfalls.

Schon die frtihere Stadt Madala ftihrte das Wappen 
der Grafen von Orlamiinde, den thtiringischen Lowen, nach 
rechts aufschreitend, mit gehobener linker Vordertatze und 
einem vierfach geteilten Schweife; jeder thtiringische Graf 
trug einen ahnlichen Lowen in seinem Wappen. Im 
Madelaer Wappen ist jedoch der Lowe ohne Krone, und 
tiber dem einfachen Schweife findet sich ein menschlicher 
Kopf. Eine Urkunde tiber die Verleihung des Wappens 
an die Stadt ist nicht vorhanden, man kann aber der An- 
sicht beitreten, dafi dieselbe bei der Begabung des Stadt- 
und Marktrechtes stattgefunden habe. Die alteste Nach- 
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Fig. 5.

schreitenden Lbwen ohne

bildung des Stadtwappens bietet das noch yorhandene 
gotische Ratssiegel mit der Umschrift: Sigulum Ciyitatis 
Maddala, Siegel des Rates und der Burgerschaft Madala. 
Nach der Urkundensammlung von Reitzenstein stammt das 
Siegel aus der Zeit von 1396—1404; es zeigt den springen- 
den Lbwen mit einem Biigel auf dem Kopfe und einfachem 
Schwanze. Das Wappenfeld ist mit Herzen — Linden- 
blattern — besat, auch erkennt Lommer iiber dem Schwanze 

einen Madchenkopf, wobei er die 
Yermutung ausspricht, daB der
selbe in Madala dem Wappen der 
Grafen von Orlamfinde beigefiigt 
worden sei hehufs Anspielung an 
den Namen Madei oder Madei 
(Fig. 5).

Weiter findet man das Wap
pen an den beiden groBen Glocken 
des Kirchturmes. Uber dem dop- 
pelten Schweife des links auf- 
Krone gewahrt man im Wappen-

felde einen bartigen Manner-, Ritterkopf. Diese Nachbildung 
entspricht yollstandig dem Urwappen, das yielleicht die 
Herren von Madela einst besaBen. Die Zeichnung ist in 
fast naturlicher GroBe den Glocken entnommen (Fig. 6).

Im Laufe der Zeit haben die Urbilder der Wappen 
uberall yielfache Yeranderungen erlitten, was besonders auch 
beim Madelaer der Fali ist. Die steinerne Wappentafel 
an der Giebelseite des Rathauses ist aus einem Stein ge- 
hauen und das Wappenbild mit Blatt- und Rollwerk um- 
rahmt. Die etwas plumpe Steinhauerarbeit des Lbwen, den 
Dr. Lehfeldt fiir einen Frosch hielt, laBt deutlich dessen 
Mahne, Ohren und Schwanz erkennen. In dem Wappen- 
felde, rechts oben, sieht man aufierdem einen bartigen 
Mannerkopf iiber einer Schale oder Schiissel, die man dem 
steinernen Wappen, das aus den Jahren 1571—1578 stammt, 
wahrscheinlich beifiigte, um die alte Form des Kopfes im 
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Urwappen des friiheren Rathauses aufzugeben und den 
Patron der Johanniskirche, Johannes den Taufer, in das- 
selbe aufzunehmen, wodurch das einstige Wappen eine 
Yeranderung erhielt.

Fig. 6.

Dr. Bergner, der das steinerne Wappen des Rathauses 
wegen der Lehfeldtschen Auslegung einer genauen Priifung 
unterzogen hat, halt eine etwaige sorgfaltige Reinigung und 
Erneuerung desselben, sowie ein Bemalen des Feldes mit
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entsprechenden Farben fiir wiinschenswert. Der Verfasser 
schlieCt sich nicht nur diesem Wunsche an, sondern halt 
ihn fiir berechtigt.

Urkundlieher Ausgang des Geschlechtes von Madela.

Nach Beendigung des Thiiringer Grafenkrieges, am 
17. Mai 1343, gingen, wie schon angedeutet, die wirtschaft- 
lichen Yerhaltnisse der Grafen von Orlamiinde immer mehr 
zuriick, weshalb auch die Herren von Madela das Lehens- 
verhaltnis mit den Grafen lósten, sich mit denselben wegen 
Yerkaufes der Burg abfanden und ihren Stammsitz verlieBen, 
um fernerhin in Erfurt zu wohnen; einige Glieder des 
Geschlechtes von Madela waren schon langere Zeit dort 
heimisch, was aus den angefiihrten Urkunden hervorgeht. 
Im Jahre 1349 werden zwei Bruder Konrad und Johann 
von Madala genannt, die ais Junker in die Judenhandel 
verwickelt waren (Beyers Urkundenbuch, II, No. 314). 
Trotzdem der Erfurtei’ Rat dieselben mit anderen Junkern 
eine Zeitlang aus der Stadt gewiesen hatte, erwahlten sie 
spater Erfurt doch ais ihren standigen Wohnsitz wieder, 
denn am 13. Marz 1376 erscheint Heinrich von Madala ais 
Burger von Erfurt, auf dem Molhofe wohnend, der auch in 
einer Schenkungsurkunde ais Zeuge auftritt. In den Stu- 
dentenmatrikeln der Universitat Erfurt wird 1406 ein 
Student Henricus und spater Konrad von Madala genannt, 
was einen Beweis dafiir gibt, dafi das Geschlecht von Ma
dela in Erfurt weiter fortlebte und jedenfalls auch dort 
ausgestorben ist.

Die Vógte der Burg Madela.

Die Grafen von Orlamiinde besetzten nun die Burg 
Madala mit Yógten, traten aber auch wegen Yerkaufes der- 
selben, besonders im Jahre 1386, mit dem Landgrafen in 
Unterhandlung. Die YerauBerung fiir 600 Schock Groschen 
aus der Freiberger Miinze und Anspruch auf Lehensrecht
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muB bald darauf erfolgt sein, wurde aber wieder riick- 
gangig, weil die Grafen Hermann und Otto mit dem Land- 
grafen in Streit gerieten. Am 5. und 8. Juli 1395 erkennt 
jedoch der Landgraf die Rechte der Grafen an den freien 
Schlossern: Schauenforst, Madala und Buchfahrt an; den 
Urkunden ist das grafliche Siegel angehangt.

Von den Vogten, mit denen die Burg Madela besetzt 
wurde, nennt Reitzenstein folgende: Otto von GruBen, ur- 
kundlich den 27. Juni 1371 ais Voit von Madela, Hans 
Ebelende am 17. Marz 1379, Gernot Lewe den 12. De
zember 1386, Voigt Heinrich Schycke den 23. April 1394, 
Hans von Buchen am 29. Juni 1414. Der Vogt Schycke 
war wohl der hervorragendste unter den Genannten, was 
zunachst aus Reitzensteins Urkundensammlung, dann aus 
dem roten Buche von Weimar und besonders aus den Ur
kunden in Codex dipl. Sax. reg. I, Abteil. B, Band 1 und 2 
sehr deutlich hervorgeht. Die Familie Schicke arbeitete 
sich allmahlich aus kle.inen Yerhaltnissen bis zu ritter- 
biirtigen Dienstmannen der Grafen von Orlamiinde empor. 
In den orlamundischen Urkunden erscheint 1324 zuerst 
Theodoricus Schycke, der auch 1326 ais Burgmann von 
Orlamunde bezeichnet wird. 1320 wird in den Kranich- 
felder Urkunden der Ritter Heinrich Schycke genannt, und 
1327 erscheint oben genannter Theodor wieder unter den 
Rittern und Burgmannen der Grafen von Orlamunde. 
Letztere belehnen die Schicke mit Grundbesitz, besonders 
in Madela. 1371 ist Heinrich Schycke unter den Edlen und 
Ministerialen, die Erfurter Juden einen Schuldbrief aus- 
stellen, der von dem Vogt von Madela, Otto von GruBen, 
und Heinrich Schicke, damals Burgmann von Madela, unter- 
zeichnet ist. Die Sohne desselben: Aperz und sein Bruder 
Wettiko — Wittigo — zeugen 1379 in Orlamiinder Ur
kunden und mit ihnen Hans Ebelende, Vogt zu Madela. 
Mit Beginn der 90er Jahre tritt Heinrich Schicke ais Vogt 
von Madela auf. Im Jahre 1388 wird derselbe ais Zeuge 
in den Urkunden der Grafen yon Schwarzburg genannt und
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in gleicher Weise in den Arnstadter Urkunden 1388 und 
1389. Derselbe wird 1389 auch ais Stifter einer Kapelle 
der Stadt Madela bezeichnet. Ais Zeuge unterschrieb er 
bei der Lehnauflassung von Grafenthal durch den Grafen 
von Orlamiinde an den Markgrafen Wilhelm von MeiBen 
im Jahre 1394. DaB Heinrich Schicke auch Guter in 
Kleinlohma besessen hat, zeigt die Kirchenbuchurkunde im 
Weim. Staatsarchive von 1387.

Nach Martina Urkundenbuch ist ein Glied der Familie 
Schicke — Konrad — 1389 Vogt zu Burgau. Im Jahre 
1400 erwahnen die Grafen von Schwarzburg einen Otto 
Schicke und bitten die Ratę von Arnstadt und GreuBen, 
Selbstschuldner bei demselben zu werden.

WeiBensee, 1401, Dezember 6. Der Landgraf und 
dessen Sohn Friedrich bekennen, dem Johann von Allen- 
blumen, Kammermeister derselben, dem Andres Muller, 
Burger zu Gotha, seinem Sohne Klaus, dem Henne Becker 
von Beckilnleim und ihren Erben 400 lotige Mark Silber, 
Erfurter Wahrung, schuldig zu sein, namlich 200 Mark, 
die die Landgrafen ihnen am yergangenen 8. September 
hatten zuruckzahlen sollen, und 200 Mark, die sie neuer- 
dings geliehen haben und die yerwandt worden sind zur 
Lbsung der Grafschaft Mittelhausen und der schmalen 
Gera. Die Genannten sollen dafur das Geleit zu Erfurt 
vom 8. September an 3 Jahre lang innehaben und alle 
Einkunfte ohne Rechnungslegung beziehen; nur von BuBen, 
die mehr ais 20 Schock betragen, sollen die diese Summę 
ubersteigenden Betrage den Landgrafen zu gute kommen 
und an dieselben ausgezahlt werden. Liegt wahrend der 
3 Jahre wegen des Krieges das Geleit darnieder, so sollen 
die Genannten nach Beendigung des Krieges um so viel 
langer im Besitze des Geleites bleiben. Die Landgrafen 
werden ihnen Schutz gewahren. Ais Biirgen haben die 
Urkunde unterzeichnet: Burggraf Albrecht von Kirchberg, 
Herr zu Kranichfeld, Dietrich von Bernwalde, Hofmeister, 
Fritsche von Wizceleibin, samtlich Ritter. Die Vbgte
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Heinrich Schycke zu Madela und Friedrich von Slinicz zu 
Weimar.

Am 2. August 1402 komnat Heinrich Schycke wieder- 
holt ais Zeuge in einer oberweimarischen Urkunde vor, 
welche lautet: Der Landgraf Balthasar von Thuringen er- 
teilt seine Zustimmung dazu, daB der Propst zu Ober- 
weimar und dessen Nachfolger von den Gutern in SuBen- 
born, Orlamunde verschiedene Abgaben, besonders an Ge- 
treide, zu erhalten haben. Dasselbe gilt auch fur die dor- 
tigen Klosterfrauen, die Gebete fur die Herrschaft zu Orla
munde verrichten.

1427 werden die Schicke unter den ehrbaren Mann- 
schaften aufgefuhrt, welche die Grafen von Orlamunde dem 
Busso Yitztum zu Meldingen iiberwiesen hatten (v. Reitzen- 
stein). Ob die Schicke auBerdem noch in andere Dienste 
getreten sind, ist nicht nachzuweisen. Um das Jahr 1455 
bestand die Familie hier nicht mehr, denn es werden in 
diesem Jahre die Gebrtider HarraB mit Madela belehnt, 
ebenso mit den Dbrfern der Vogtei: Góttern, Ober- und 
Niedersynderstedt etc., wie es vordem die Grafen von Orla- 
miinde und die Schicke besessen haben (Dresdener Haupt- 
Staatsarchiv).

Wie die Herren von Madela, so scheint auch die Fa
milie Schicke nach Erfurt iibergesiedelt zu sein, was nach 
den Urkunden angenommen werden kann. Der Schicken- 
berg und das Schickenholz fuhren heute noch und fur alle 
Zeiten den Namen des einstigen Vogtes und des friiheren 
Besitzers dieses Grundstiickes. Wegen der Stiftung und Er- 
bauung der Kapelle hatte sich Heinrich Schicke damals 
hier hohe Yerdienste erworben. Weitere Mitteilungen dar- 
iiber folgen auf den nachsten Seiten.

Die letzte Zeit der Burg. Der Bruderkrieg und seine 
Folgen fur Magdala.

Graf Otto X. von Orlamunde starb 1403 zu Ludwigs- 
stadt. Ein noch dort befindlicher Grabstein tragt die Auf-



154 Geschichte der Stadt Magdala und der Burg Madela.

schrift: „Graf Otto der X. von Orlamtinde, Lauenstein, 
Lichtenberg, Madala und Schauenforst.1* Der Graf hinterliefi 
3 Sohne: Sigismund, Otto und Wilhelm, zwischen welchen 
am 29. Juni 1414 eine Erbteilung erfolgte. Sigismund er- 
hielt ais dritten Teil auch das Schło B Madela nebst Giitern 
und den Ortschaften: Madela, Gbttern, Ober- und Nieder- 
synderstedt, Liskau, Sóllnitz, Ottstedt, Maina, Meldingen etc. 
Die daruber ausgefertigte Urkunde ist unterschrieben von 
dem Vogte: Hans von Buchen, gesessen zu Madela, und 
drei geistlichen Raten. Im Jahre 1428 tritt Graf Siegis- 
mund mit dem Grafen Heinrich von Schwarzburg in Unter- 
handlung wegen Verkaufes des Schlosses Madela mit den 
Giitern und Mannschaften fiir 4000 Gulden mit Vorbehalt 
des Wiederkaufes. Letzterer erfolgte schon nach einigen 
Jahren, war jedoch nur von kurzer Dauer, denn am 5. No- 
vember 1444 setzte sich Siegismund von Orlamtinde weiter 
mit dem Grafen von Gleichen, Herrn zu Blankenhain, wegen 
Verkaufes in Verbindung, was aber auch ohne Erfolg blieb. 
Am 19. April 1445 iibernimmt Herzog Wilhelm der Tapfere 
won Weimar das Ritterlehen mit den Mannschaften, Giitern 
zu Madela, so wie es der Graf von Schwarzburg besessen 
hatte. An den Yerkauf kntipft der Graf von Orlamtinde 
wiederholt das Recht des Wiedererwerbs. Schon Anfang 
des 15. Jahrhunderts, unter Graf Otto X. von Orlamtinde, 
mag Bernhard Yitztum auf der Burg Madela heimisch 
gewesen sein, wahrscheinlich auch ais Vogt des Grafen 
Siegismund und Nachfolger des Hans von Buchen oder 
des Vogts Schicke. In den Urkunden wird 1438 an- 
genommen, aber es ist nach dem yerbesserten Statut des 
Rates zu Madela 1406 gewesen. Bei der Ubernahme des 
Schlosses nebst Gutern seitens des Herzogs machte Vitztum 
die bedeutenden Yerbindlichkeiten des Grafen Siegismund, 
ihm gegentiber, geltend, so daB der Herzog dem Glaubiger 
ais Ausgleich die Besitzung zum Teil iiberlieB und mit 
■dem Reste denselben belehnte.

Bernhard Yitztum, wie dessen Briider Apel und Busso
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gehorten uberdies zu den Gunstlingen des Herzogs, der sich 
durch die Einwirkungen derselben mit seinem Bruder ent- 
zweite, wodurch der Bruderkrieg entstand. Gern hatte der 
Kurfiirst denselben vermieden und stellte, nachdem alles 
ausgeglichen war, nur noch das Ersuchen an seinen Bruder, 
die gewissenlosen Ratę zu entfernen, erhielt aber die trotzige 
Antwort: „Lieber will ich mein Land meiden, ais meine 
Ratę entlassen.“ Schon im September 1446 begannen die 
Eeindseligkeiten der Bruder, die mit ihren Heeren nicht im 
offenen Eelde kampften, sondern sich gegenseitig die Lander 
verwusteten, und in Wahrheit kam hier jener betreffende 
Spruch zur Geltung: „Wenn die Etirsten rasen, dann seufzen 
die Untertanen unter den Schlagen.“

Auf seinem Raub- und Yerwiistungszuge nach Stadtilm 
mit 18000 Mann, die in verschiedenen Abteilungen dahin 
zogen, faBte der Kurfiirst in erster Linie die Orte ins Auge, 
in denen sich Vitztumsche Besitzungen befanden, und zer- 
stbrte im Juni 1450 die Burgen und Orte Wickerstedt, 
Apolda, RoBla, dann Meldingen, Gottendorf, worauf er sich 
dann am 23. Juni nach Madela wandtś, um daselbst die 
Burg des Bernhard Vitztum zu vernichten. Der Anfiihrer 
der Mannschaften, unter denen sich auch Bbhmen ais Rauber 
besonders auszeichneten, war Hermann von Haras, der nach 
einer alten Chronik der Brandmeister des Kurfursten ge- 
nannt wird, weil er an einem Tage gegen 60 Ortschaften 
eingeaschert haben soli. Die Belagerungsgraben der Burg, 
siidostlich von derselben, sind heute noch unter dem Namen 
Spaniergraben bekannt. Es ist urkundlich nicht festzustellen, 
wie lange die Burg belagert wurde und wie stark das Be- 
lagerungsheer gewesen sein mag, aber Bernhard von Vitz- 
tum hatte dieselbe in einen solchen Verteidigungszustand 
gasetzt, daB die Belagerer mit ihren Donner- und Stein- 
biichsen machtlos waren und endlich die Belagerung auf- 
geben mufiten. Die starken Ringmauern, sowie der breite, 
tiefe Wall- und Wassergraben beschutzten hauptsachlich 
die Burg und die Besatzung.
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Die rohen Horden fielen nun iiber die nicht so be- 
festigte Stadt und die hilflosen Bewohner her, zerstbrten 
und verbrannten dieselbe vollstandig, dabei veriibten sie an 
den Bewohnern, die nicht geflohen waren, die bestialischsten 
Greueltaten durch Mord, Frauenschanden und Raub.

Westlich vom heutigen Magdala fiihren umfangreiche 
Flurteile noch den Namen Altstadt. Zu verschiedenen 
Zeiten hat man dort Grundmauern, Torsteine, Steine von 
halbrunden Hauseingangen ausgegraben, sonst sieht man 
auch noch Htigel, die Ruinen einstiger Wohnungen bergen. 
In neuester Zeit ■— 1887 — stieB man beim Ackern und 
Hacken abermals auf Mauerwerk, was zur Vornahme von 
Nachgrabungen veranlaBte. Beim Wegraumen der Erde 
trat bald der Schutt zu Tage, der aus Uberresten von 
zerstbrten Gebauden, aus starken Hohlziegeln, Ziegelsteinen, 
Scherben von TongefaBen, zahlreichen Steinen und Menschen- 
knochen bestand. Nach einigen Tagen fanden die Arbeiter 
in einer Tiefe von l1/2 m sorgfaltig behauene und stark 
in Kalk gelegte Mauersteine, welche die Ruinen eines 
grbBeren Gebaudes vermuten lieBen. Nach yollstandiger 
Freilegung des Schuttes konnten die Grundmauern einer 
ehemaligen Kirche oder Kapelle mit den Ausdehnungen der 
beigefiigten GrundriBzeichnung festgestellt worden (Fig. 7).

Das Schiff der Kapelle lag tiefer ais der bstliche Rund- 
bau mit dem Altar. Zu letzterem ftihrten Stufen, an denen 
rechts und links abgebrochene Sandsteinsaulen standen, die 
zierliche Steinhauerarbeiten erkennen lieBen. Die sudliche 
Grundmauer der Kapelle zeigte sehr deutlich den Eingang 
in dieselbe. In den freigelegten Grundmauern wurden die 
Uberreste der Kapelle sichtbar, die im Jahre 1389 der 
Vogt der Burg Madela, Heinrich Schicke, stiftete und 
erbauen lieB. Der Rundbau der Kapelle enthielt den Altar 
Sankt Cosmas und Damianus, fur den nach einer Urkunde 
der Universitatsbibliothek Jena der Propst des Marien- 
stiftes zu Erfurt den Magister Andreas am 19. November 
1439 zum Yikar ernannte.
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Fig- 7.
Entw. u. gez. von Paul Hempel, Bauunternehmer 

in Magdala.
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Beim Weitergraben siidlich von der Kapelle entdeckten 
die Arbeiter einen Friedhof, dessen Graber gut erhaltene 
Skelette enthielten. Die Belagerer zerstorten mit der Stadt 
im Jahre 1450 auch die Kapelle. Um das Leben zu retten, 
mógen sich viele Bewohner in dieselbe gefliichtet haben, 
aber sie fanden auch dort ihr grauenvolles Ende und wurden 
unter den Trummern der zerstorten Kapelle begraben, was 
die Ausgrabungen sehr deutlich nachwiesen. Die auBer der 
Kapelle ermordeten Ungliicklichen mag man spater in ein 
siidlich von derselben aufgefundenes Massengrab gebettet 
haben, denn ein kleiner bloBgelegter Teil desselben ergab 
die Gebeine Erwachsener und Kinder in groBer Zahl neben- 
und ubereinander. Schon diese Ausgrabung bewies, daB 
die Flurteile, die obere und untere Altstadt, in der Tiefe 
die umfangreiche Triimmerstatte der yormaligen Stadt bergen. 
Die damals zerstorte Kapelle baute man Ende des 15. Jahr
hunderts oberhalb des Ratbauses wieder auf.

Der verhangnisvolle Bruderkrieg, der mit seinen Schreck- 
nissen besonders unsern Ort und die Umgegend heimsuchte, 
erreichte am 27. Januar 1451 sein Ende, indem sich die 
beiden furstlichen Bruder aussóhnten. Der Herzog Wilhelm 
erkannte endlich die Treulosigkeit der Gebriider Yitztum 
und dieselben fielen, besonders nachdem Bernhard auf An- 
stiften seines Bruders Apel die Burgunder Gesandtschaft 
ausgepliindert und gefangen genommen hatte, yollstandig in 
Ungnade. Von dem Herzog ais Rebellen erklart, forderte 
derselbe die Besitzungen zuruck, welche sich die Treulosen 
auf unredliche Weise angeeignet hatten; jene aber ver- 
weigerten, trotzig und auf ihre Macht pochend, die Ruck- 
gabe. Der Herzog griff deshalb, unterstiitzt vom Kur- 
fiirsten, den Erfurtern, Muhlhausern und Nordhausern zu 
den Waffen, zog Ende des Jahres 1452, bei strenger Kalte, 
vor die Burg Madela, die in kurzer Zeit eingenommen und 
geschleift wurde. Bernhard Yitztum war zunachst auf die 
Leuchtenburg und dann auf die Feste Kranichfeld geflohen. 
Nach der thuringisch-erfurtischen Chronik von Konrad Stolle
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beabsichtigte der Herzog Wilhelm dem Bernhard Vitztum 
freien Abzug in sein Land mit freiem Geleit zu gewahren, 
was derselbe jedoch abschlug. Mit seinen Getreuen und 
Dienern nebst einem Barverm6gen von 800 Gulden wollte 
er ohne Schutz des Herzogs sein Land erreichen; allein er 
kam nur bis in den Lobensteiner Wald, wo er von dem 
Landvolk gefangen und dem damals in Gera anwesenden 
Kurfiirsten uberliefert wurde, der ihn dann in Gewahrsam 
bringen lie£. — Die Geschichte der stattlichen Burg, die 
viele Jahrhunderte groBtenteils die Herren von Madela, aber 
auch die Grafen von Orlamiinde besessen hatten, war damit 
beendet. Biel dieselbe auch nicht, wie viele der Ring- 
burgen, ais Raubburg, so doch ais Vitztumische, welche 
die Zerstorungswut der Belagerer vollstandig vernichtete 
und in einen Schutthaufen verwandelte.

Die Ausgrabungen der Burgruine Madela.

Die langst geplante Freilegung der Ruinę, welcher 
man im Laufe von 450 Jahren nur insoweit Beachtung 
schenkte, indem man, besonders an der nordlichen Ecke, 
wie aus einem Bruche Steine herausbrach, um sie zu Bauten 
zu benutzen, begann im April 1900. Es galt hierbei vor- 
erst, den meterhohen Schutt abzutragen, damit die Ring- 
und Gebaudemauern zutage traten, was langere Zeit in 
Anspruch nahm. Die Lange derselben betragt 32, die 
Breite 28 und die Mauerstarke zwischen 1,65 und 2 m. 
Von 3 Seiten waren die Ringmauern, die nach dem Berg- 
fried zu starker werden, mit Strebepfeilern unterstiitzt, 
wovon der starkste 1,80 m lang und 1,65 m breit ist und 
im oberen Teile wohl ein Verteidigungsturm war. Alle 
Pfeiler und Mauern sind nur noch in ihren Anfangen vor- 
handen. An der nordwestlichen Seite der Burg stand der 
Bergfried, von dem gegenwartig der Unterbau vollstandig 
frei liegt. Die innere Mauerflache des Turmes ist rund, 
die auBere dagegen zeigt nórdlich und sudlich scharfkantige
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Ecken, die sich wahrscheinlich im Oberbau nicht 
fortsetzten. Sein Umfang betragt 24,75, der Durch- 
messer 8,50 und die mittlere Mauerstarke 1,50 m, 
weshalb er die Hbhe von 25 m wohl weit iiberstiegen

Fig. 8. GrundriB der Burg.
Entw. u. gez. von Hugo Dennstedt, Maurermeister in Magdala.
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haben mag. An der Siidwestseite sind die Burg- 
mauern sehr tief abgebrochen und lassen wegen ihrer 
Form auf einen zweiten Turm — Wohnturm — 
schlieBen, der dem Bergfried gegenuber lag (Fig. 8). 
Auf dieser Seite und ostlich uber den Kellergewólben
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befanden sich sicher die Wohnraume des Ritters und der 
Frauen — Palas und Kemnate —; ubrigens scheint die Burg 
nur Wohnsitz des Burgherrn und dessen Familie gewesen zu 
sein, die Schlofimannschaften — Reisige und Knechte — be- 
wohnten die Vorburg. Das in geringer Tiefe aufgefundene 
Hofpflaster, langs der nordlichen Burgmauer, wurde jeden- 
falls nach der Zerstorung der Burg von einem Besitzer 
des Edelhofes angelegt und hat wenig Bedeutung, da das 
fruhere Pflastei' des Burghofes etwa 2 m unter dem Schutt 
liegt. Die Burg umgab ein tiefer Wallgraben von un- 
gleicher Breite. Nach den Aussagen der altesten Leute 
des Ortes sind auf der bstlichen Seite des Grrabens, in der 
Nahe des Edelhofes, der einstigen Yorburg, vor einigen 
60 Jahren sehr starkę eichene Saulen ausgegraben worden, 
die ais Uberreste der einstigen Zugbriicke, welche die Burg 
mit der Yorburg verband, anzusehen sind. Samtliche Saulen 
— 8 an der Zahl — befanden sich senkrecht im Wall
graben dem Ausgange der Burg gegeniiber und waren noch 
sehr fest.

Die Ausgrabung ergab eine ziemliche Anzahl Klein- 
funde. AuBer groBeren, fein behauenen Steinen, Tiirbogen, 
Teilen von Fenstergesimsen, wurden im Schutt die ver- 
schiedenartigsten Formen von Ziegelwaren, TongefaBen in 
groBer Zahl gefunden. Neben Eisenfunden: Torangeln, 
starken und schwacheren Nageln, Brustharnischteilen, Huf- 
eisen, Pferdegebissen, Tor- und Turbandern, Schlóssern, 
Schlusseln, Teilen eiserner Handwaffen, fanden sich auch 
einige Kupfergegenstande, kleine Kupferplatten mit Wappen 
und ein kupferner Ring.

Die Herren Direktor Dr. Muller und Professor Dr. 
Yerworn aus Jena besuchten die Burgruine wochentlich 
mehrmals. Es war eine Freude, zu sehen, wie diese Herren 
selbst mit Hand anlegten, den Schutt eifrig zu durchsuchen, 
wie sie die Arbeiter ermutigten und das Fortschreiten der 
Ausgrabung besonders durch Geldmittel unterstutzten. Herr 
Professor Dr. Rosenthal erwahnt letzteres ehrend in dem 

XXIV. U
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Gedachtniswort fiir den Hofrat Dr. Muller (Zeitschr. fiir 
Thuring. Geschichte u. Altertumsk., Heft 3, 1904).

Die Ausgrabungen setzten sich auch im Mai und Juni 
1901 weiter fort. Es handelte sich diesmal um die Weg- 
raumung des Schuttes am westlichen Teile der Burg, und 
so wurde der Bergfried noch davon befreit. Im Innern 
des Turmes lagern noch schwere in Kalk gelegte Stein- 
massen, die yorlaufig ais Unterlage zu einem Aufstiege an-

Fig. 9.

gesehen werden, die aber, um das Innere und besonders 
die Tiefe des Turmes kennen zu lernen, grbBtenteils ent- 
fernt werden miissen. Bei der letzten Zerstorung der Burg 
scheinen Wurfgeschosse — Schleudermaschinen — Ver- 
wendung gefunden zu haben, denn westlich des Bergfriedes 
lagen im Schutt 5 und óstlich 4 groBe, 70—100 Pfund 
schwere, roh gehauene Steinkugeln; sonst wurden eine grolle 
Zahl derselben in allen GrbBen, sowie Kugelteile ausge- 
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graben. Nach der Zerstórung der Burg war jedenfalls der 
Bergfried noch weit hóher ais gegenwartig. Weil man 
aber friiher die Ruinę weder beachtete noch beaufsichtigte, 
so wurden im Laufe der Jahrhunderte willkurlich Steine 
zu Bauzwecken, sogar zu Privatbauten, heruntergenommen 
und der Turm nach und nach bis auf die Schuttoberflache 
abgetragen. Die nebenstehende Abbildung enthalt den frei- 
gelegten Teil des Bergfrieds nebst der vor demselben 
liegenden Yerteidigungsanlage (Big. 9).

Die westliche Ringmauer, gróBtenteils auch Gebaude- 
mauer der Burg, erstreckt sich sudlich vom Bergfried in 
einer Lange von 24 und in einer Starkę von 1,80 m 
und war vom Hofe der Burg mit Tiiren nach den auBer 
der Mauer liegenden Gebauden durchbrochen. Das erstere, 
neben dem Bergfried, mag wohl in der altesten Zeit eine 
Hauskapelle der Ritter von Madela gewesen sein; allein 
nach einer Zerstórung oder baulichen Yeranderung der 
Burg, etwa zur Zeit der Vogte, gab man die Urbestimmung 
des Gebaudes, das 51 /2 m lang und breit war, auf, be- 
deckte die in die Tiefe gestiirzte Schuttmasse mit Mergelerde, 
Steinen und legte spater Steinpflaster dariiber. Letzteres 
lag normal mit dem Hofpflaster und wurde beim Graben 
gróBtenteils mit der Unterlage entfernt. Die dabei zu Tage 
tretende alte Schuttmasse bot nun eine Fundgrube von 
Eisengegenstanden, Tonwaren, Holz, Ziegelsteinen und Glas- 
scherben. Ziemlich an der westlichen Mauer lag das um- 
stehende Heiligenbild, das auf einem harten Steine von 
17 cm Hbhe, 14 cm Breite und 5 cm Starkę kunstvoll ge- 
arbeitet ist. Wahrscheinlich war dieser Stein ein Bestand- 
teil der niedergerissenen Mauer (Fig. 10). Neben und unter 
demselben fand man weiter ein Ritterschwert, eine Anzahl 
Brustharnischteile, Steigbiigel, Sporen, besonders aber in 
der ubrigen Schuttmasse starkę Tur- und Torbander, Angeln, 
Holzkohlen, auch einige Stiicke festes Eichenholz und sehr 
viele Glasscherben einstiger Fenster. Die Ausgrabung ge- 
staltete sich noch interessanter, ais die Arbeiter in der 

11*
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Mitte des Raumes auf Tonwaren stiellen. Am meisten 
fanden sich Teile von griin glasierten Ofenkacheln — eine 
noch erhaltene hat die Hohe von 45 und eine Breite von

Fig. 10.

17 cm — dann aber auch Scherben mit verschiedenen 
Glasuren, die, zusammengesetzt, geharnischte Ritter, Marien- 
bilder mit dem Jesuskinde, Engelfiguren, Wappen und Tier- 
bilder ergaben. Alle Fundę deuten auf ein hohes Alter 
und lagen an dieser Stelle weit iiber 600 Jahre im Schutt, 
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gleichwohl ist die Glasur der Ton waren noch so gut er- 
halten, ais hatte man sie erst in jiingster Zeit aufgetragen. 
Durch das Zusammensetzen der zahlreichen Scherben, ais 
auch der Eisenteile werden sich noch weitere Gegenstande 
ergeben.

Das zweite Gebaude, auBerhalb der erwahnten Mauer, 
von welchem zwei Seiten mit einer Lange von 3,50 und 
3,30 m ziemlich frei liegen, war ein fester viereckiger 
Turm. Die unter dem Schutt liegende Mauer des Turmes 
ergab beim Aufraumen zunachst die tj berbleibsel einer 
Uberwblbung, wovon sich die Steine spater fanden. Im 
Innern der westlichen Turmmauer, etwa 2 m tief, entdeckten 
die Arbeiter eine uber 1 m hohe und 85 cm breite Offnung, 
die sich nach der auBeren Seite verengt und nahe an der- 
selben mit einem eisernen Gitter versehen ist; die Offnung, 
ein Luft- und Lichtloch, hat hier noch 55 cm Hóhe und 
30 cm Breite. Der Turm war das YerlieB der Burg wohl 
bis zur letzten Zerstbrung. Die Uberwolbung desselben 
enthielt, wie uberall, in der Mitte eine rundę Offnung, wor- 
iiber eine Windę stand, welche die Gefangenen in die 
Tiefe und an Ort und Stelle befórderte. Wie bereits an- 
gedeutet, war der YerlieB turm nur vom Hofe aus zuganglich 
und nahezu ein quadratfbrmiger Baum mit sehr festen 
Innen- und AuBenwanden. Bei der Tiefe des YerlieBes von 
uber 4 m verursachte die Ausraumung ziemliche Schwierig- 
keiten, weil doch eine groBe Zahl Mauersteine vom oberen 
Teile des Turmes nebst schweren Sandsteinen in die Hóhe 
gebracht und weggeschafft werden muBten; trotzdem ist 
die Beseitigung des Schuttes jetzt bis auf etwa 4 m er- 
folgt. AuBer Steinen, Brandschutt fanden sich daselbst 
auch Menschen- und Tierknochen, sowie ein kupfernes 
Wappen mit vier Gravierungen, dereń Bedeutung noch nicht 
feststeht. Dr. Buchenau schreibt dariiber: „Die Schrag- 
balken des Wappens sind nicht sicher zu entziffern. Die 
Felder kbnnten die Wappen von Hohnstein, wie die Hohl- 
miinzen von GreuBen ums Jahr 1350 zeigen oder die der
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Burggrafen von Kirchberg zu Altenberge bedeuten.11 — In 
einem Abstande von 2 m vom YerlieBe wurde eine an das 
Burggebaude angebaute, 5,80 m lange und 1,40 m breite 
Mauer freigelegt, welche sich zwar an die auBerste west- 
liche Schutzwehr der Burg anschlieBt, die jedoch nicht aus 
der Urzeit derselben zu stammen scheint, sondern ais

Fig. U. Phot. v. E. Fr.

spaterer Bau mehr zur Sicherung des YerlieKes diente. Das 
starkste Bollwerk der Burg bildete eine ziemlich in der 
Mitte des Wallgrabens aufgefiihrte Yerteidigungsanlage, 
l1/2 bis 2 m stark, die bei der letzten Zerstbrung fast 
grundlich geschleift und massig abgesprengt wurde, wie das 
hinter dem YerlieBe bemerkbar ist und die obenstehende 
Abbildung angiebt (Fig. 11).

Dieselbe war auch gleichzeitig ais westliche Mauer 
des zuerst beschriebenen Gebaudes anzusehen und liegt zur 



Geschichte der Stadt Magdala und der Burg Madela. 167

Zeit in einer Lange von 23 m frei; allein die Hohe, be
sonders auch ihre einstige Einrichtung ais Schutzwehr, sind 
nicht zu bestimmen, ebenso ihre Yerbindung mit der Burg 
und vorlaufig auch die vollstandige Lange, weil noch 
Mauerreste im Wallgraben mit Schutt bedeckt verborgen 
liegen. — Von der entgegengesetzten Boschung des Wall- 
grabens bietet schon jetzt der westliche Teil der frei- 
gelegten Ruinę einen recht imposanten Anblick, was aber 
spater noch mehr der Fali sein wird. Die Ausgrabungs- 
arbeiten hatten sich stets eines regen Besuches zu erfreuen, 
besonders aber ist im zweiten Ausgrabungsjahr der hier 
nicht vermutete Urbau einer der altesten deutschen Wasser- 
burgen vielfach bewundert und den dabei ausgegrabenen 
Funden hohes Interesse entgegengebracht worden. Wenn 
spater die Auffindung des Brunnens, wovon in der Mitte 
der Burgruine Spuren entdeckt sind, wenn dann weiter die 
vollstandige Ausraumung der Keller und der Burg im 
Innern erfolgt, dazu auch der IJbergang nach der Yorburg 
aufgefunden und der Schutt noch von drei Seiten der Ring- 
und Gebaudemauer entfernt ist, so liegt der untere Teil 
der einstigen Wasserburg, die ais geschichtliches Denkmal 
bisher nicht bekannt war, wie vor 1452 wieder frei und 
bietet dann auch fiir das Studium der Geschichte deutscher 
Wasserburgen Stoff.

Da die Burgruine zum Kammergut Magdala gehbrt 
und also auf fiskalischem Boden liegt, so erlieB das 
GroBherzogliche Staatsministerium am 11. November 1902 
die Bestimmung, die Fundstucke der Burgruine Madela 
dem naturwissenschaftlichen Museum in Weimar zu iiber- 
weisen. Am 29. April 1903 erfolgte die Ubergabe der 
Altertumer an den Yorstand des Museums, die Herren 
Generaloberarzt Dr. Schwabe und Kustos Molier. Gegen- 
wartig bilden die Fundę in einem besonderen Raume des 
Museums eine ansehnliche Sammlung, die stets das Interesse 
der Besucher in Anspruch nehmen wird.

Durch die im Jahre 1903 fortgesetzte Ausgrabung 
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wurde eine weitere tiefere Freilegung des westlichen Teiles 
der Ruinę fast vollendet, der Schutt um den Bergfried er- 
gab wiederum 8 schwere Steinkugeln, zum Teil mit Spuren 
von Eisenspitzen. Der Turm ist im unteren Teile gebóscht 
und hat nun nach aufien gegen 5 m Hbhe; ein noch tieferes 
Freilegen hindert jedoch das Wasser. An dem sonst runden 
Turme, den man aus Bruch- und Natursteinen mittelst 
starken Mbrtelverbandes erbaute, muB die Form und vor 
allem die Festigkeit bewundert werden. Die seit Beginn 
der Ausgrabung freigelegten Teile erscheinen wie neu, 
wahrend an den tiber 450 Jahre freiliegenden Mauerresten 
der Zahn der Zeit nur unmerkliche Schadigung verursachte. 
Die Ausgrabung im Innern des Turmes erfolgte an der 
nbrdlichen Seite etwa 3 m tief, wobei sich eine groCe Zahl 
schwerer Steine fanden, die bei der Zerstbrung der Burg 
von oben in die Tiefe stiirzten und herausgeschafft werden 
muBten; diese Arbeiten sind grbCtenteils noch nicht be- 
endet. An der inneren Seite wurden 5 starkę Krag- 
steine bloBgelegt, die wahrscheinlich auch auf der entgegen- 
gesetzten Seite vorhanden sind. Die Reste der in der 
Mitte des Wallgrabens aufgefuhrten starken Verteidigungs- 
anlage, welche die ZerstÓrer der Wasserburg 1452 fast 
vernichteten, ist nun in ihrer ganzen Lange — tiber 28 m — 
schuttfrei. Eine vollsta,ndige Beseitigung des Schuttes aus 
dem Wallgraben und dessen tiefere Ausgrabung wurden 
diese Mauerreste, sowie den ganzen westlichen Teil der 
Ruinę nicht nur mehr herausheben, sondern sicher auch 
zur langeren Erhaltung derselben beitragen.

4 m bstlich vom Bergfried lag im Schutt ein steinerner 
Wassertrog von 1,40 m Lange, 0,80 m Breite und 0,55 m 
Hohe. Nach dem Burghofe zu waren von demselben nur 
0,60 m sichtbar, der tibrige Teil befand sich in der Ring- 
mauer. Der Trog liegt jetzt frei, aber die Liingenseiten 
sind jedenfalls schon bei der Zerstbrung zersprungen. In 
der Nahe des Bergfrieds barg der Schutt die Uberreste 
eines starken Tur- oder Fensterbeschlages aus Blei, der
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aber zusammengeschmolzen war; sonst glich das Ergebnis 
der jiingsten Ausgrabung dem friiheren und bestand haupt- 
sachlich, auch im YerlieB, wieder aus Scherben von Ton- 
gefafien, Ziegelsteinen, Teilen eiserner Gegenstande, sowie 
Resten groBerer Muscheln, die sich besonders zahlreich in 
der Nahe des Bergfrieds fanden.

Auf ein an das GroBherzogliche Sachsische Staats- 
ministerium, Departement des Kultus, gerichtetes Gesuch 
genehmigte die hohe Behbrde am 17. Juli 1904, daB von 
den noch auszugrabenden Fundstucken der Burgruine Madela, 
soweit diese nicht dem Museum in Weimar noch zu iiber- 
weisen sind, eine entsprechende Sammlung dem Museum 
der Vereinigung zur Erhaltung deutscher Burgen auf der 
Marksburg bei Braubach am Rhein iiberlassen werde. Die 
Uberweisung der Fundstiicke nach der Marksburg hat jedoch 
im Einvernehmen mit dem Yorstande des naturwissen- 
schaftlichen Museums in Weimar zu erfolgen x).

Im Jahre 1904 lieB der Schreiber dieser Zeilen den 
nbrdlichen Teil der Ruinę, die verborgen liegende Ring- 
mauer, in einer Lange von 24 und einer Tiefe von gegen 
3 m ausgraben, so daB nun die Mauer von den noch vor- 
handenen Schuttmassen ebenfalls 3 m entfernt freiliegt. 
Der massenhaft beseitigte Schutt enthielt viele Brandteile 
und barg besonders Holzkohlen, schwere, bei der Zerstorung 
der ehemaligen Burgmauer herabgestiirzte Steine mit Brand- 
spuren, dann viele Ziegel- und Tonscherben, sowie Eisen- 
teile und Zahne. In der Nahe des Bergfrieds wurde weiter 
ein Pfeiler der Mauer bloBgelegt, der 1,45 lang und 1,15 m 
breit ist, desgleichen auch der starkste, bereits beschriebene. 
Beide sind geboscht, erreichen jedoch kaum die Mauerhóhe, 
aber man baute sie einst, wie auch die Mauer selbst, aus 
Bruchsteinen so fest, daB sie heute nicht die geringste Spur

1) Die Sammlung von ausgegrabenen Steinresten, Ton- und 
Ziegelscherben, dirersen Eisensachen, Zahnen wurde nebst einem 
Verzeichnis der Gegenstande an den Burgfuhrer der Marksburg ein- 
gesandt.
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des hohen Alters erkennen lassen (Fig. 12). Bei der Aus
grabung fanden die Arbeiter auch die nbrdliche Ecke der 
Burg und legten sie frei. Die Ruinę ist fruher an dieser 
Stelle am meisten beschadigt und der Steine beraubt worden, 
weshalb fiir den Mauerrest nur noch eine Hohe von etwa 
90 cm iibrig blieb; aber die Burgecke ist deshalb inter- 
essant, weil die noch vorhandenen Ecksteine yorzuglich die

Fig. 12. Phot. v. E. Fr.

Festigkeit der friiheren Burg beweisen, denn die Mauer- 
starke, von der inneren Ecke bis zur auBeren, miBt uber 
2,50 m. Hierauf wurde der ostliche Teil der Ruinę in An- 
griff genommen und der Schutt vorlaufig in einer Lange von 
7,50 m von der Mauer hinweggeraumt, wobei abermals ein 
gebóschter Pfeiler zum Yorschein kam, der aus starken 
Steinen erbaut war und dessen mittlere Lange 1,70 m, die 
Breite dagegen 1,25 m betragt. Wie die anderen, so ist 
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auch dieser Pfeiler sehr fest mit der Mauer yerbunden, so 
daB er ais eine starkę Stiitze der Mauer gelten muB. Be
sonders bemerkenswert waren hier zwei ziemlich groBe 
Wasserlocher, die sich in den Ecken rechts und links 
zwischen dem Pfeiler und der Mauer fanden und auf Quellen 
in der Nahe oder im Innern der Burg schlieCen lassen.

Wahrend der Freilegung der Ruinę gruben die Arbeiter 
auch die weiBe Mergelerde, zumeist um den Bergfried und 
an der Ostseite tiefer aus. Bei der Entfernung derselben 
an der Stelle, wo sich die Ringmauer mit dem Turme ver- 
bindet, erhielt das Wasser in demselben oder im Burghofe 
eine Offnung, fiillte den Graben um den Bergfried und 
umspiilt nun denselben in einer Tiefe von 1 m. Yorzuglich 
an der Ostseite der Ruinę lieferte diese Erde zahlreiche 
Muscheln in allen GroBen — die groBten sind 12 cm lang 
und 7 cm breit — dann aber auch Malm- und besonders 
Hauzahne starker vormaliger Tiere.

Die Arbeiten im Innern der Burg begannen ebenfalls 
an der nordlichen Seite mit Freilegung der Mauer in einer 
Lange von gegen 20 m. Den Schutt beseitigten die Graber 
aber nur 1 ni breit yon der Mauer und bei der Tiefe nahmen 
sie die Lagę des im Burghofe aufgefundenen und schon 
beschriebenen Wassertroges an. Um jedoch die Burgecke 
griindlich auszuraumen, wurde dort noch 1 m tiefer ge- 
graben, weil links auch die gewaltigen Schuttmassen her- 
vortreten, die im Innern der Ruinę noch der Beseitigung 
harren. Unter den sparlichen Funden ist besonders eine 
schwere Steinkugel zu nennen, die in der Ecke der Burg 
lag, dann einige Eisensachen — Hufeisen — und eine 
Silbermiinze des 14. Jahrhunderts, ein Groschen mit dem 
thuringischen Lbwen, aus der Zeit Friedrichs des Streitbaren.

Magdala nach dem Bruderkriege.

Das im Jahre 1450 zerstbrte Madela, sowie die Vitz- 
tumschen Giiter, auf denen noch eine Pfandschaft der 
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Grafen von Schwarzburg lastete, gehbrten nach dem Falle 
der Burg dem Herzog Wilhelm von Weimar. Der Ort 
erhob sich nur langsam und zum Teil aus seinen Trummern, 
denn viele Bewohner waren getótet, andere hatten den- 
selben bei der Verwiistung verlassen, auch wurden durch 
die Zerstbrung der Burg die Verteidigungsmannschaften, 
die ihren Tod nicht fanden, vertrieben. Nach dem Wieder- 
aufbau der Stadt, in der zweiten Halfte des 15. Jahr
hunderts, anderte sich dereń Name, indem man ihr die 
jetzige Benennung gab; aber im Volksmunde erhielt sich 
der friihere Name des Ortes — Madela, Madei — bis 
heute fort.

Die zur Burg gehbrige friihere Rabenmiihle, welche 
oberhalb des Schlosses lag, zerstorten die Belagerer mit 
der Stadt 1450. Am 7. Dezember 1465 erteilte der Herzog 
Wilhelm dem Kirstan Mollner zu Magdala die Erlaubnis, 
anstatt der friiheren Rabenmiihle — Rabenmole nach da- 
maliger Sprache — eine andere wieder aufzubauen, die den 
Namen Obermuhle fiihren sollte. Die Urkunde weist dem 
Mollner — Muller im roten Buche — die Obermuhle ais 
rechtmaBige Besitzung zu, wofiir er dem Herzoge jahrlich 
2 weimarische Malter Korn zu reichen, 2 Schweine — 
Briihschweine — von Martini bis Marz zu masten und die- 
selben an einem bestimmten Tage auf dem Schlofihofe zu 
Weimar dem Schosser zu iibergeben oder in vorkommenden 
Fallen den Betrag dafiir zu entrichten hatte. Es wird hier
bei auch der Wiederaufbau der Rabenmiihle untersagt, 
weil dann eine Schadigung fiir die Obermuhle entstehen 
wiirde. Kerstan Mollner erhalt vollstandige Befreiung von 
allen Fronen und dazu das Recht zu malzen, zu brauen, 
sowie Ausiibung der Schankgerechtigkeit, gleich den anderen 
Burgera. Die von Mollner erbaute Miihle brannte im Jahre 
1624 ab und wurde nach Angabe eines an der Giebelseite 
der jetzigen Stadtmiihle eingemauerten Sandsteines von dem 
damaligen Besitzer Sebastian Georg Endemiihl in demselben 
Jahre wieder aufgebaut. Der Brand des Jahres 1831, bei 
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welchem jedenfalls die unteren starken Mauera der Mtihle 
stehen blieben, beschadigte teilweise den Stein mit der 
Inschrift.

Herzog Wilhelm lóste im Jahre 1480 die Schwarz- 
burger Pfandschaft ab und war nun alleiniger Besitzer der 
Burggiiter, die er bereits 1455 teilweise den Gebriidern 
HarraB kauflich iiberlassen hatte.

Am 17. September 1482 starb der Herzog bekanntlich 
ohne Erben, weshalb dessen samtlichen Besitzungen an die 
Sohne des Kurfiirsten Ernst und Albrecht ifbergingen, die 
1485 ihre Lander teilten. Magdala wurde nun wieder 
Vogtei mit den Ortschaften: Gbttern, Dóbritschen, Klein- 
schwabhausen, Ottstedt und Kleinlohma.

Nach der Landerverteilung erhielt der Kurfurst Ernst 
die Stadt Magdala mit Ausnahme der vormaligen Burg- 
giiter, die Herzog Wilhelm bereits im Jahre 1455 an die 
Gebriider HarraB teils verlehnt, teils verkauft hatte. Unter 
der Regierung des Kurfiirsten scheinen dieselben in den 
alleinigen Besitz der Giiter gelangt zu sein. Die Gebaude 
der friiheren Yorburg bauten die Gebriider HarraB zum 
Teil wieder auf und griindeten darin einen Ritter- oder 
Herrensitz der Renaissance, den Edelhof. Die Familie 
HarraB, die auch das Rittergut Niedersynderstedt und die 
Feldmiihle bei Góttern besaB, war fast 200 Jahre Besitzer 
des Edelhofes. 1498, unter der Regierung des Kurfiirsten, ist 
ein Herr von HarraB ais Abgeordneter der Stadt Magdala auf 
dem Landtage zu Naumburg tatig. In gleicher Eigenschaft 
besuchen 1511 die Herren Werner und Joachim von HarraB 
die Landtage zu Jena und Fahnern.

Die Stadt Magdala hatte in den Jahren 1530 und 
1531 den Landtag zu Altenburg ebenfalls durch einen Ab- 
geordneten zu beschicken.

Urkundlich werden Hans, Yalten, dann wieder Hans 
und Kaspar Abraham von HarraB genannt, die zu den 
Vasallen der Kurfiirsten gehórten. Am 8. Juli 1546 erlaBt 
der Kurfurst Friedrich der GroBmiitige den Befehl, daB die 
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Vasallen mit Ritterpferden zu Felde ziehen sollen, und 
zwar Valten von HarraB mit 3 Pferden. — Der untere 
Teil der einstigen Wohnung der Edelleute ist gegen wartig 
noch in dem mit kunstvollen Steinhauerarbeiten gezierten 
Rundbogeneingang mit den beiden Steinsitzen erhalten. 
iiber demselben liest man die Buchstaben: H. v. H. — 
Hans von HarraB — nebst der Jahreszahl 1596. Im Innern 
des stark massiven Bau.es befinden sich geraumige Keller- 
gewblbe mit vermauerten Gangen zu weiteren Gewólben 
des einstigen Edelhofes und der Vorburg.

Ende des 3O-jahrigen Krieges ging das HarraBische 
Rittergut an Paul Klein von Gleen iiber, nachdem es kurz 
vorher ein Herr von Poosdorf besessen hatte. Gleen war 
Inhaber desselben bis 1686, dann erwarb es kauflich der 
Hauptmann von Manteuffel, der auch das Lebenholz und 
die Holzer in der Nahe von Lohma, die noch dessen Namen 
fiihren, sein Eigentum nannte. Von 1704 ab gehórte das 
adlige Rittergut dem Herrn von Raphau, welcher es dann 
an den weimarischen Staat yerkaufte. 1715 wird dasselbe 
ais Kammergut bezeichnet, wozu auch der vormalige Edel- 
hof gehorte, was noch heute der Fali ist.

In der Nahe des Edelhofes und der Hospitalbrucke 
befand sich fruher ein Armenhaus, wahrscheinlich in der 
Mitte des 16. Jahrhunderts gegriindet und durch den da- 
maligen Besitzer des adeligen Rittergutes von HarraB haupt- 
sachlich erhalten. Die Anstalt yerwaltete ein besoldeter 
Hospitalyater, der nebenbei auch in der Kirche bedienstet 
war, denn er bezog laut Kirchenrechnungen bis zum Jahre 
1720 eine jahrliche Besoldung von 1 Gulden 4 Groschen und 
4 Pfennigen, wofiir er an den Sonn- und Festtagen wahrend 
des Gottesdienstes die Hunde aus der Kirche schlagen 
und behutsam die Kirchenschlafer wecken muBte. Das 
Hospital nahm nicht nur einheimische Arme auf, sondern 
bot auch sonst Hilflosen, die von auswarts in den Ort ge- 
kommen waren, Unterkunft und Pflege. Neben dem Hospi- 
tale lag ein Friedhof fur die in demselben Yerstorbenen.
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Bald nach dem Ubergange des Rittergutes an den 
Staat erfolgte die Aufhebung der Anstalt, weil letzterer 
die Erhaltung nicht ubernahm. Die bisherigen Einnahmen 
derselben wurden zuriickgezogen und nur ein Teil des aus 
dem Forste erhaltenen Brennholzes — 1 Klafter weiche 
Scheite — der Schule uberwiesen. Obgleich das Hospital- 
gebaude zum Edelhofe gehdrte, so lag doch der Kirche die 
Baupflicht mit ob.

Seinerzeit reichten der Ortsgeistliche, sowie der Rat 
zu Magdala Bittgesuche ein wegen Erhaltung der Anstalt, 
des Gebaudes und der Spenden, aber dieselben blieben er- 
folglos.

Kirche und Schule.

Die Nachrichten iiber die Yorzeit der Kirchen sind 
fiir die Ortsgeschichten zumeist umfangreicher, weil bei 
vielen Kirchengebauden urkundlich ein hohes Alter nach- 
gewiesen werden kann und die Bauten das Geprage der 
gotischen, spatgotischen oder romanischen Form tragen; 
auBerdem standen viele mit friiheren Klostern in Verbindung 
oder sie sind gar ais Uberreste derselben anzusehen, wes- 
halb sie dann wohl zu den Kunstdenkmalern gehóren. 
Nachrichten iiber den Ursprung und die altesten Zeiten 
unserer Kirche finden sich im Orte ebenfalls nicht, da 
samtliche alte Mbnchsschriften und sonstige Urkunden im 
30-jahrigen Kriege, am 12. August 1630, mit der damaligen 
Pfarrei verbrannt sind; es wird jedoch der hiesigen Kirche 
und ihrer Pfarrer in einigen Akten der friiheren Kloster 
Oberweimar und Kapellendorf gedacht. 1258, den 15. Juli, 
ist unter den Zeugen der Urkunde der Pfarrer Hermann 
zu Madela, und 1303 wird der Priester Konrad daselbst 
angefiihrt. Die bereits erwahnten Urkunden der Jahre 
1298, 1333, 1366, 1370, 1371, 1376 berichten iiber die 
Kirche, und in den letzteren wird Pfarrer Wiegant genannt. 
Am 7. Dezember 1424 beglaubigen Ludolph von Weberstedt
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Vogt zu Kapellendorf, und dessen Vater eine Yereinbarung 
zwischen dem Burggrafen Dietrich von Kirchberg. dem 
Pfarrer Friedrich Bóg zu Madela und dem Kapłan der 
Kirche zu Kapellendorf, wonach der Burggraf den Genannten 
50 Gulden verwilligt und das Versprechen gibt, den Betrag 
an einem in der Urkunde bestimmten Tage auszuzahlen.

Auf Grund dieser Urkunden kann angenommen werden, 
daB die hiesige Kirche schon yordem bestand, daB sie be- 
sonders mit dem Kloster Oberweimar in genauer Beziehung 
gestanden und wohl von dort aus die Anregung zum Bau 
derselben bei den Grafen von Orlamunde oder den Herren 
von Madela gegeben worden ist. Die Erbauung der hiesigen 
Kirche fallt wahrscheinlich in das 13. Jahrhundert. Sie 
wurde damals Johannes dem Taufer gewidmet und erhielt 
den Namen Johanniskirche, dereń Weihe wohl ein Propst 
des Klosters Oberweimar am Johannistage vollzog. Die im 
Laufe der Jahrhunderte an dem Kirchengebaude vor- 
genommenen baulichen Yeranderungen erkennt man be- 
sonders auf der Sudseite. Der ganze Bau, dessen Lange 
36 und die Breite 12,50 m betragt, halt fibrigens ziemlich 
genau die Richtung von Osten nach Westen inne. Der 
Turm beginnt im Siiden die Linie des Langhausbaues, in 
dessen Mitte der alteste Teil des Gebaudes enthalten ist. 
Das Sockelgesims, teils aus hartem Gestein, teils aus Sand- 
stein, zeigt eine gute Kehlung, welche um die ganze Kirche 
herumreicht, auch sieht man an derselben oft die Meister- 

zeichen: t K > . Im Jahre 1849 fand der 

damalige Pfarrer Reichard an der sudóstlichen Ecke der 
Kirche eine Inschrift, die er durch schwarze Farbę kenntlich 
machen lieB. Dieselbe lautet: 2tnno btń.m0 Vc pt)l° 3*1

^onore iois baptifte 9ftrvitvr cbor? ifte. Anno

domini 1516 in honorem Johannis baptistae construitur 
chorus iste. „Im Jahre des Herrn 1516 ist dieser Chor 
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zu Ehren Johannis des Taufers erbaut“. Die Inschrift 
deutete der Professor Gottiing in Jena im Jahre 1849. 
Diesen Chorhau verband man damals mit dem alteren 
Teile der Kirche, der noch ais Mittelschiff derselben 
stehen geblieben war. Den Turm beriihrte dieser Bau 
nicht, was yielleicht auch von der alten Sakristei gilt. 
Unter dem schmalen Ostfenster derselben sind noch Altar- 
reste erhalten, diesen gegeniiber gewahrt man Uber- 
reste eines Wandschrankes in der westlichen Mauer, und 
auBerdem an der Nordseite ein Becken aus Sandstein mit 
Ausgufrbhre; letzteres ist noch unyersehrt.

Der ziemlich geraumige Bau, ein Kreuzgewblbe, ist 
ais eine friihere zur Johanniskirche gehorige Kapelle an- 
zusehen, was auch Dr. Bergner bestatigt. Lange Zeit diente 
dieselbe ihrem Zwecke, bis man sie von der Mitte des 
16. Jahrhunderts ais Sakristei einrichtete. Nach dem 
Chorbau von 1516 befand sich die Kanzel, wie jedenfalls 
schon fruher, auf der Nordseite der Kirche, uber der Ein- 
gangstiir der Kapelle, der Altar dagegen nahe an der bst- 
lichen Seite. Durch die Veranderung der Kanzelanlage 
und der Sakristei, im Jahre 1739, setzte man den Altar 
westlicher, was die sauber gearbeitete Sandsteindecke der
selben angibt. Auf derselben steht die Jahreszahl 1577 mit 
dem Meisterzeichen und dann die Aufschrift: UT. <35.

ist fortgesetzt 1741. Die Buchstaben bedeuten: 
Magister Gerhard Gottfried Ranis, Adjunkt. Nach Beiers 
Geographus wurde das Innere des 1516 begonnenen Chor- 
baues erst nach Luthers Tode yollendet. An dem steinernen 
Gewolbe der Kirche waren danach lateinische Inschriften, 
vom Professor Johann Stigelius in Jena herruhrend, an- 
gebracht worden. Die Eorschungen des Direktors Dr. Muller 
in den Schriften des Professors haben ergeben, dali die eine 
dieser Inschriften den SchluCrersen eines grbBeren Ge- 
dichtes von Stigelius entnommen ist, welches derselbe dem 
yerstorbenen heiligen Theologen Dr. Martin Luther widmete. 
Die Verse lauten:

XXIV. 12
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Dieweil du lebst auff dieser Erd 
Warstu gewis, O Luther werd, 
Helias dieser letzten Zeit 
Wahrhafftig mit bestendigkeit, 
Nu hat Gott abgefoddert dich 
Und auffgenommen in sein Reich 
Do du nu lebst in seligkeit 
Gott sey lob ehr in ewigkeit.

Beier fuhrt folgende Inschriften an:
1) „Fortis et extremae verax aetatis Elias celsa pius 

coeli tecta Lutherus adit“ — Ein starker, mutiger und wahr- 
heitsliebender Elias der letzten Zeit, steigst du, frommer 
Luther, zu den erhabenen Kaumen des Himmels auf.

2) „Verbum domini manet in aeternum“ — Gottes 
Wort bleibt in Ewigkeit.

Obgleich die alteste Lesart der ersten Inschrift, die Beier 
etwas veranderte, die Jahreszahl 1546 enthalt — Fortis 
at eXtreMae VeraX aetatis HeLIas CeLsa pIVs CoeLI 
teOta LYthere sVbIs — so kann doch nicht angenommen 
werden, daB die damalige katholische Kirche zu Magdala 
in dem genannten Jahre damit geziert worden sei. Der 
Ubertritt der Gemeinde zum Luthertume erfolgte in den 
Jahren 1559—1563, und die damals amtierenden Pfarrer 
Johann Bark oder Georg Buche mogen wohl wegen dieser 
Inschriften mit dem Professor Stigelius zu Jena in Ver- 
bindung gestanden haben. Leider verschwanden dieselben 
mit der spateren Entfernung des steinernen Gewblbes der 
Kirche. Der Meister des Chorbaues ist nicht bekannt; es 
sind jedoch von demselben in dieser Zeit mehrfache Kirchen- 
und Turmbauten — der Turmbau zu Zwatzen 1513 — aus- 
gefiihrt worden, die dasselbe Meisterzeichen enthalten, wie 
die Johanniskirche zu Magdala (Fig. 13).

Bei dem Chorbau 1516 nahm man auch einen Grab- 
stein, der wahrscheinlich im Schiff der alten Kirche lag, 
von seiner bisherigen Stelle hinweg, legte ihn an den Ein- 
gang der schon genannten Sakristei, so daB nur ein Teil
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desselben sichtbar blieb, der andere aber vermauert wurde. 
Der Grabstein enthalt ein zweimal ąuergespitztes Wappen 
mit Umschrift und Jahreszahl, wovon jedoch nur folgendes 
zu lesen ist:

, A I?o. B R Y«C) dahXfflI.IR.WgGIS. 
Pd-G--- SR

Phot. v. A.-u. E. Fr.
12*

Fig. 13.
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Ist auch die Persbnlichkeit, der man einst diesen Denk- 
stein widmete, aus der sichtbaren Inschrift, die der Ver- 
fasser reinigen und kenntlich machen lieB, nicht genau fest- 
zustellen, so vermutet doch Dr. Bergner mit ziemlicher 
Sicherheit ein Glied der Familie von Grusen, das 1364 
starb und in der Kirche beigesetzt wurde. Wie bereits 
angefuhrt, wird urkundlich ais erster Vogt der Grafen von 
Orlamunde auf der Burg Madela Otto von Grusen 1371 
genannt, welcher wohl schon langere Zeit vorher die Burg 
mit seiner Familie bewohnte.

Anfang des 17. Jahrhunderts war der Kirchturm so 
baufallig geworden, daB man am 7. Mai 1610 anfangen 
muBte, denselben bis auf die Sockelmauern abzutragen. 
Nach einer im Turmknopf liegenden Urkunde und laut der 
altesten Kirchrechnungen von 1611, 1612 und 1613 kostete 
der Bau des Turmes 1800 MeiBener Gulden. Die Rech- 
nungen enthalten unter anderen folgende Hauptausgaben:

1) An den Maurermeister Driller zu Jena 230 Gulden
2) An drei andere Maurer 181 „
3) An den Zimmermeister Bock zu Magdala 67 „
4) Arbeitslohn an den Schieferdecker 33 „
5) Dergleichen fur den Kupferschmied 20 „

Die weiter in den Rechnungen aufgefuhrten Betrage wurden 
fur Materialien an Steinen, Holz, Schiefer, Kupfer etc. 
ausgegeben. Die Mauersteine brach man im Pfingsttale, 
am Pfarrholzberge, die Werkstucke dagegen lieferte der 
Forstberg bei Jena. 80 Stiick starkę Stamme kaufte man 
in der Ossau bei Lotschen, 14 Stiick Eichen stammen aus 
dem Pfarr- und Schulholze. Zum Dache des Turmes waren 
120 Zentner Schiefer erforderlich und zum Turmknopf 
60 Pfund Kupfer und Zinn. Die neue Turmfahne erhielt 
den Rautenkranz mit dem springenden Lowen, gehalten 
von einem fliegenden Engel, und die Jahreszahl 1610. Das 
Gelaute des alten Turmes, das wohl nur aus zwei Glocken 
bestand, ertbnte vom neuen Turme zum ersten Małe bei 
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der Weihe desselben. Die groBe Glocke tragt neben dem 
schon erwahnten Wappen folgende Umschrift:

„Eckhart Kiichger gos mich, 
Gen Madei gehoer ich
Zu ruffen die Christen zu hoffe (Haufen)
Das se leren (lernen) 
Den Weck des Herrn.
1567 zu Erfort gegossen.11

Sie ist in „e“ gestimmt. Bei einer Hóhe und einem Durch- 
messer von 1,20 m betragt das Gewicht der starken Glocke, 
die beim Lauten von 3—4 Mann gezogen werden mufi, 
wohl uber 1000 kg.

Die zweite Glocke schenkte der Biirgermeister Heinrich 
Ringler zu Magdala der Stadt im Jahre 1580. Auf der 
Oberflache der Glocke sieht man zunachst zwei Wappen 
und dann die Umschrift:

„Ich ruf euch alle durch meinen Klanck 
Der Geist euch trdst durch sein Gsangk 
Bis das ir komet in Himmel hinein 
Dohe ewiger Sabat undt Freud’ wird sein. 
Eckhart Kiichger gos mich, 1580.“

In der Stimmung steht sie nur x/2 Ton hoher ais die 
groBe Glocke, also im „fis“-Ton und wiegt mindesteris 
12 Zentner. Hóhe und Durchmesser sind ebenfalls gleich 
und betragen 1,05 m.

Die im óstlichen Schallloche des Turmes hangende 
kleine Glocke stammt aus dem Jahre 1716. An dieselbe 
lieB man folgende Aufschrift setzen:

1) Zu Kirch und Schul bereite dich, so bald du hórest 
klingen mich. Johann Rosę in Volkstadt gos mich, 
1716.

2) Ich bin auf Unkosten der Biirgerschaft von Magdala 
gegossen.

Magister Gerhardt Gottfried Ranis, Pastor.
Johann Adam Pfutz, regierender Biirgermeister.
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Diese Glocke klingt im hellen zweigestrichenen „d“, ruft 
zu den Taufgottesdiensten und tbnt sonst mit den beiden 
anderen Glocken beim Auslauten. Durchmesser und Hóhe 
— 0,65 m — sind gleich, die Glocke hat ein Gewicht von 
wenigstens 3 Zentnern 1).

1) Die Gewichtsangaben verdankt der Verfasser dem Herrn 
HófglockengieBermeister Franz Schilling in Apolda.

Wie die Aufschrift andeutet, benutzte man die kleine 
Glocke friiher zum Lauten zur Schule, das Anfang der 
50er Jahre des vorigen Jahrhunderts aufgehoben wurde. 
Ais Glocke fiir die Uhr erhielt sie die schon bezeichnete 
Stelle des Turmes.

An Bildern und Denkmalern ist die Kirche zu Magdala 
arm, und es sind nur anzufiihren:

l) Das lebensgroBe Bildnis des Valten von HarraB im 
schwarzen Talar, ais einstiger Kirchenpatron und Besitzer 
des vormaligen Edelhofes, der am 13. Juni 1586 starb und 
in der Kirche beerdigt wurde. Es lag friiher mitten in der 
Kirche ein Pflasterstein, auf welchem zu lesen war: „Hans 
von HarraB, starb im Jahre 1577“.

2) Ein noch gut erhaltenes Epitaphium des Btirger- 
meisters Grobe mit der Inschrift: „Anno 1610 hat der 
ehrbare Biirgermeister Johann Grobe allhier dieses Epi
taphium machen lassen. Er hat gezeugt 11 Kinder — 
9 Sohne und 2 Tochter — seines Alters achtzig Jahre.“ 
Samtliche Eamilienglieder sind in knieender Gestalt betend 
dargestellt.

3) Zwei Wappen des friiheren Rittergutsbesitzers Paul 
Klein von Gleen. Das Feld des grbBeren ist zuerst mit 
Waffen geschmuckt und in dereń Mitte auf einer Tafel 
folgende Aufschrift zu lesen: „Der hochedele gestrenge und 
mannhafte Herr Paul Klein von Gleen auf Magdala, Konig- 
licher Majestat zu Schweden hochbetrauter Oberst Leutnannt 
zu Rofi, war geboren zu Vorst Prunn in Óstreich 1596 
und starb zu Magdala den 15. April 1686, seines Alters
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90 Jahre.“ Derselbe ruht mit seiner Gemahlin, die 1678 
starb, in der Kirche.

Das zweite Wappen zeigt das Bildnis des Klein von 
Gleen mit der Umschrift: „Nach dem Tode lebt die Tugend. 
P. K. v. G. 1686.“ Der Kirche wurden von dem Genannten 
namhafte Spenden iiberwiesen.

Unter den aus jener Zeit stammenden Geschenken 
verdienen erwahnt zu werden: drei groBe silberne, stark 
vergoldete Kelche im Werte von 120 Talern, eine zinnerne 
Taufkanne und ein weiBes Atlas- sowie Taffet-Altartuch. 
Die Kelche, welche beim Kirchenraube 1704 entwendet 
wurden, verehrte wabrscheinlich Klein von Gleen, die Tauf
kanne — jetzt noch vorhanden — der damalige sogenannte 
Kastenpfleger und Wiesenmiiller Meister Georg Otto sen. 
im Jahre 1665 und die Altartucher ein hier verstorbener 
schwedischer Offizier 1676.

Im Jahre 1664 erhielt die Kirche eine neue Orgel, 
iiber dereń Bau der Meister starb. 1749 muBte dieselbe 
repariert werden, wozu man, laut Kirchrechnung, 300 Gulden 
sammelte. 1695 bedurfte der Knopf des Kirchturmes einer 
Erneuerung, die hierbei in denselben eingelegte Urkunde 
berichtet, daB Magdala 1693 — 8 Tage vor dem Herbst- 
markte — von einem Heere groBer Heuschrecken, die ganz 
Deutschland durchzogen, heimgesucht worden sei. Die Tiere 
vernichteten uberall die Fluren und verursachten 1694 eine 
grofie Teuerung. Nach den Kirchrechnungen der Jahre 
1739—1741 ist ein Kirchdach- und Kanzelbau ausgefiihrt 
worden. Am letzteren liest man die zum Stile des Baues 
passenden Verse:

In 1739ten Jahr
Vom Tischler aufgefuhret 
Ais 1763 war
Vom Mahler ausgezieret.

Zu einem kostspieligen Kunstbau scheinen jedoch da- 
mals die Mittel nicht vorhanden gewesen zu sein, weil man 
die Hilfe der Frauen wiederholt in Anspruch nahm. Die 
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Sammlung im Jahre 1763 berrug 34 Taler, wovon die 
Malerei des Kanzelbaues bestritten wurde. Infolge eines 
Blitzschlages, der die Turmfahne gebogen, den Knopf und 
Turm beschadigt hatte, muBte im Jahre 1754 eine Repa- 
ratur vorgenommen werden. Am 20. Juni setzte der Schiefer- 
decker den Knopf und die Fahne wieder auf den Turm. 
In den nachsten Jahrzehnten des 18. Jahrhunderts ist iiber 
gróBere bauliche Veranderungen des Kirchengebaudes und 
des Turmes nichts zu berichten, auch sind der Kirche 
wahrend dieser Zeit belangreiche Spenden und Geschenke 
nicht zugeflossen.

Am 300-jahrigen Reformationsjubelfeste, 1817, verehrte 
der hiesige Stadtrat der Kirche eine bronzene Lutherbiiste.

1828 war die Orgel der Kirche in einem solchen Zu- 
stande, daB dieselbe nicht mehr gespielt werden konnte. 
Der Orgelbauer Poppe aus Jena, der die bisherige Orgel 
angenommen hatte, baute eine neue fiir 500 Taler, die zum 
Erntefeste 1830 eingeweiht wurde. Den genannten Betrag 
brachte man durch Sammlungen auf, die Ausgaben bestritt 
die Gemeindekasse. Das Gesagte wird durch eine noch 
vorhandene Orgelbaurechnung der Jahre 1829 bis 1837, die 
von dem damaligen Kammereiverwalter Ludwig Umlauf sehr 
genau gefiihrt worden ist, bestatigt. Nach derselben reichte 
der Orgelbaumeister Poppe den schriftlichen Entwurf zum 
Neubau der Orgel nebst Kontrakt bereits am 29. Dezember 
1829 ein, worauf er dann, nach Genehmigung desselben, mit 
der Ausfiihrung der Arbeiten beauftragt wurde. Die Burger 
der Stadt hatten sich verpflichtet, die Kosten des Orgelbaues 
zu decken, was auf Vorschlag des Kammereiverwalters Um
lauf binnen 5 Jahren in folgender Weise geschehen sollte:

1) Jeder Burger, der sogenanntes Kantorgeld entrichtet, 
zahlt jahrlich einen Beitrag von 4 Groschen 4 Pfennigen 
zur Orgelbaukasse.

2) Von samtlichen Besitzungen in der Stadt und Flur 
mit Ausnahme des Kammergutes und der Eorensen wird 
eine halbe Grundsteuer erhoben.
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3) Von jedem in der Steuerrolle 1. und 2. Teiles ein- 
gezeichneten Taler soli 1 Pfennig erlegt werden.

4) Jeder grundsteuerfreie Hausgenosse zahlt jahrlich 
einen Beitrag von 2 Pfennigen.

Der Antragsteller glaubt mit aller GewiBheit, bei einem 
Steuerkapitale von gegen 9600 Talern die jahrliche Summę 
von uber 106 Talern einzunehmen, und erbietet sich, die 
Orgelbaurechnung fur die genannten Jahre unentgeltlich zu 
fiihren. Nachdem der Stadtrichter Schumann die Vorlage 
in der von ihm am 11. Februar 1830 einberufenen Ver- 
sammlung den Burgern zur Kenntnis gebracht und zur 
Annahme empfohlen hatte, fand dieselbe die Genehmigung. 
Es begann nun im Marz der Orgelbau, der sein Ende im 
Noyember erreichte. Die Einweihung erfolgte zum Ernte- 
feste, am 23. Noyember 1830, nach stattgefundener Reyision 
des groBen Orgelmeisters, Professor Gottlieb Tbpfer aus 
Weimar. Die Orgelbaurechnung enthalt einen von demselben 
eigenhandig geschriebenen Beleg uber 6 Taler 12 Groschen 
fur Revision und Transportkosten. — Am 21. September 
1835 beschloC der Stadt-, Kirchen- und Schulvorstand eine 
Yerbesserung und Erweiterung der Orgel yornehmen zu 
lassen, die sich besonders auf die Anbringung eines dritten 
Balges, die Erweiterung der Windkanale, auf Stimmen- 
abanderung und Neueinstellung einiger Stimmen bezog. 
Der Kontrakt, welcher genaue Angaben uber die Reparatur 
enthalt, wurde mit dem Orgelbauer Johann Christian Ger
hard aus Dorndorf abgeschlossen. Fiir die Arbeiten, die 
der Genannte bis 18. Mai 1836 auszufuhren hatte, erhielt 
er 67 Taler. Der damalige Kantor Stier, welcher ais Sach- 
yerstandiger mit der Priifung der yerbesserten Orgel be- 
auftragt war, gab ein gtinstiges Urteil dartiber ab.

Bis zum Jahre 1838 waren die Emporen der Kirche 
durch einen Vorbau — Cavate — auf der siidlichen Seite 
derselben zuganglich. Wegen Baufalligkeit entfernte man 
im genannten Jahre denselben, setzte aber dafiir ein Fenster 
in die Mauer, das leider in Form und MaC dem Baustile 
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des Chores an dieser Seite ganz und gar nicht entspricht 
und denselben sogar verunstaltet.

Die im Laufe des 19. Jahrhunderts der Kirche uber- 
wiesenen Stiftungen und Vermachtnisse bestehen in Grund- 
stiicken und ansehnlichen Geldbetragen.

1) Am 3. April 1815 ubergab die Witwe des Martin 
Otto hier, Frau Elisabeth Katharina, der Kirche behufs 
innerer Ausschmuckung derselben ein Gartengrundstiick am 
Lófielgarten, 3iys Ruten haltend, und dazu noch Acker 
Feld. Nach dem Absterben der Spenderin, am 10. April 
1815, erhielt die Kirche sofort den Garten nebst 2'^ Acker, 
den Rest dagegen nach dem Tode der NutznieBer, Eheleute 
Paul, bei welchen sich Frau Otto bis zu ihrem Ende in 
Pflege befunden hatte. Dem Willen der letzteren gemaB 
sind dann am 18. September 1815 der Garten und 1% Acker 
verkauft worden, um vom Erlbs — 114 Talern — im Jahre 
1816 das Innere der Kirche neu herzustellen und aus- 
zuzieren. Der iibriggebliebene Acker, wozu 1834 der des 
Adam Paul kam, wurden verpachtet und die Pachtsumme 
zur spateren Ausschmuckung der Kirche verwandt. Die 
Stiftung fiihrt den Namen „Ottosches Legat", das łaut Be- 
stimmung seit dem Jahre 1850 ais 3. Anhang der Kirch- 
rechnung alljahrlich beigefiigt wird.

2) Der vormaligę hiesige Apotheker Karl August 
Wilhelm Lindner vermachte der Kirche testamentarisch ein 
Kapitał von 100 Talern, welches 3 Monate nach dem am 
25. Marz 1863 erfolgten Tode desselben an die Kirchkasse 
ausgezahlt worden ist. Das Lindnersche Legat fiihrt den 
Namen Jubelstiftung. Die Bestimmungen iiber die Ver- 
wendung der jahrlichen Zinsen dieses Kapitals lauten: „Es 
ist Sorge dafiir zu tragen, daB die an der westlichen Seite 
des Turmes angebrachte Tafel zum Andenken an die Ver- 
storbenen der Lindnerschen Familie im Stande erhalten und 
alljahrlich mit Firnis iiberzogen wird. Der nach Abzug 
der Unkosten noch verbleibende UberschuB ist zur An- 
schaffung von Schulbiichern und sonstigen Schulmitteln zu 
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verwenden, die am Todestage des Testators an diirftige 
und wiirdige Schiller der ersten Biirgerschulklasse verteilt 
werden soli en. “

3) Das von dem friiheren hiesigen Gutsbesitzer Karl 
Thierbach gestiftete Legat, wonach die Kirche 300 Taler 
erhielt, stammt aus dem Jahre 1863. Die gleiche Summę 
uberwies der Genannte der Schule. Laut Bestimmung wird 
vom Zinsertrage der letzteren alljahrlich Sonntag nach 
oder auch am 19. August ein Kinderfest im Rathause ab- 
gehalten.

Die fernere Bautatigkeit an und in der Kirche, be
sonders in den letzten Jahrzehnten des verflossenen Jahr- 
hunderts, bezogen sich auf die Erneuerung des Knopfes 
und der Eahne 1887 — die in den Knopf gelegte Urkunde 
ist nicht mitgeteilt worden —, auf Neudeckung des nórd- 
lichen Kirchendaches, auf Anbringung eiserner Anker, sowie 
Stiitzen der Emporen durch starkę Holzsaulen und einer 
veranderten Treppenanlage im unteren Teile des Turmes 
nach der oberen Empore der Kirche. Wie schon angefiihrt, 
stand friiher oberhalb des Rathauses eine mit einem Eried- 
hofe umgebene Kapelle, die im 30-jahrigen Kriege, 1624, 
durch Brand zerstórt und nicht wieder aufgebaut wurde. 
Den Eriedhof verwandelte man in Bauplatze.

In den angefiihrten Urkunden war bereits von einigen 
Pfarrern an der Kirche Set. Johannis die Rede. Nach 
Friedrich Bóg folgte wahrscheinlich Nikolaus SuB oder Tritt, 
welcher Dienstag nach Misericordias Domini 1445 das Pfarr- 
einkommen in Mónchsschrift niederschrieb. 1505, Marz 4, 
verkauft Johannes Orter, Prior des Paulinerklosters zu 
Jena, ein Haus daselbst an Heinrich Heiligenstedt, Erz- 
priester und Pfarrer zu Magdala, fiir 16x/2 alte Schock. 
Es hat dann spater noch ein Pfarrer SuB hier amtiert, was 
aus der Inschrift eines Steines an der Hofmauer der Pfarrei 
hervorzugehen scheint, die folgende Buchstaben enthalt: 
S. P. M. K. R. Anno 1535 — Sufi, Pfarrer, Magdala, Kur- 
ftirstl. Reich, im Jahr 1535 —. Derselbe war wohl ein Ver-
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wandter des Genannten mit Namen Lorenz SuB, der mit 
Luther 1502 in Erfurt studierte.

In dem Zeitraume von 1535—1545 fand auf Anord- 
nung des Kurfiirsten von Sachsen die hiesige Kirchen- 
visitation, die sich auch auf die Pfarrdorfer Ottstedt und 
Maina bezog, durch Christoph von der Planitz, Melanchthon, 
Friedrich Mecium und Justus Menius, statt. Nach Angaben 
des Geheimrat Dr. Burkhardt waren die Urteile der Visita- 
toren tiberall giinstig ausgefallen, trotzdem verzógerte sich der 
Ubertritt der katholischen Gemeinden zum Luthertume und 
wurde wohl beeinfluBt durch Luthers Tod und den Schmal- 
kaldischen Krieg; auBerdem war auch damals ein groBer 
Teil des Adels noch ein eifriger Anhanger des Katholizis- 
mus und iibte sowohl auf die Bevólkerung wegen der 
feudalen Verhaltnisse, ais auch auf die Pfarrer einen be- 
deutenden EinfluB und Druck aus. Letztere erhielten nam- 
hafte Beziige vom Adel, dazu besaBen die adligen Herren 
ais Kirchenpatrone sehr viel Gewalt hinsichtlich des kirch- 
lichen Lebens. Die Herren von Harrafi, um diese Zeit 
Besitzer des Edelhofes, brachten ihren EinfluB ais Kirchen
patrone hier wohl in der Weise zur Geltung, daB sie an- 
fangs den Eingang der Lutherschen Lehre ebenfalls er- 
schwerten und zu verhindern suchten. Spater mógen sie 
jedoch eifrige Forderer derselben gewesen sein, denn sie 
liefien sich — Hans und Valten von HarraB — sogar in 
der Kirche, die eine evangelische geworden war, beerdigen, 
und letzterer schenkte derselben das bereits besprochene 
Bildnis.

Das alteste hiesige Kirchenbuch nennt dann folgende 
katholische Pfarrer:

Bernhard Ulster von 1536—1548,
Paul Hertig aus Madei von 1548—1549, 
Martin Beyer von 1549—1557, 
Georg Caesar von 1557—1559.

Nach dieser Zeit — 1563 — nimmt die Gemeinde die 
Lehre Luthers an. Der damalige Pfarrer Johann Bark,
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von 1559 —1563, laBt die katholischen Bilder aus der 
Kirche entfernen und die Altare in derselben yerandern. 
Danach folgte Georg Buche, der zuvor das Schulmeisteramt 
hier bekleidete und hierauf das Pfarramt von 1563—1578 
yerwaltete.

Es folgen dann weiter die nachstehenden eyangelischen 
Geistlichen: Johann Langpeter, yorher Schuldiener in Ott- 
stedt, von 1578—1585; Johannes Wittig von 1587—1629; 
Georg Goebel, von 1619—1629 Substitut hier, dann aber 
nach Mellingen yersetzt; Georg Quitschreiber von 1629 bis 
1632, zuvor Kantor in Rudolstadt und Jena; Georg Jakob 
Quitschreiber, Sohn des yorigen, von 1632—1637; Matthias 
Friedrich aus Stadtroda, von 1635—1637 Substitut und von 
1637—1693 Pfarrer, der wahrend seiner langen Amtstatig- 
keit yiele Drangsale, besonders im 30-jahrigen Kriege, er- 
dulden muBte; Christian Herrgott von 1693—1709; Gott- 
fried Ranis von 1709—1746.

Auf dessen Leichensteine, der im Jahre 1838 zu einem 
Fenster der Kirche Yerwendung fand, stand folgende be- 
merkenswerte Inschrift:

„Dies ist das Grab des Mańnes Gottes, Magister Gerhard 
Gottfried Ranis, treu erfundener Pastor und Adjunktus 
zu Magdala, Ottstedt und Maina, geboren am 9. November 
1679. Sein Vater war Gott, seine Mutter die Erde, sein 
Bruder der Herr Jesus, seine Schwester das Kreuz, s. 
Weiber drei Pfarramter, seine Kinder die Seelen, s. 
Yettern die Glaubigen, s. Muhmen die Zuchtigen, s. Ehre 
die Burger, s. Freude die Bauern, sein Yergniigen die 
Arbeit, s. Labsal das Beten, seine Hoffnung der Himmel, 
sein Leben das Streben, seine Krankheit der Yerdruii, 
sein Sterben das Leben, sein Todestag der 15. Marz, 
sein Todesjahr 1746, sein Alter 66 Jahr und ein halbes, 
sein Leichentext: Jerm. 17 Yers 7, sein Symbolum 
nichts."

Von 1746—1760 war Johann Heinrich Pflug ais Pfarrer 
hier angestellt, dann folgt bis zum Jahre 1802 Johann Gott- 
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fried Bogenhard, welcher 15 Jahre vor seinem Ende er- 
blindete. In der ersten Halfte des 19. Jahrhunderts sind 
zu nennen: Johann Friedrich Goring von 1802—1839 und 
Christian Friedrich Reichard von 1839—1852. Die Ge- 
nannten waren sehr eifrige Chronikschreiber. Bis zum 
Jahre 1839 war das Pfarrhaus mit landwirtschaftlichen 
Nebengebauden umgeben, weil die friiheren Stelleninhaber 
den zur Pfarrei gehórigen Grundbesitz selbst bewirtschaften 
lieBen. Vom genannten Jahre an brach man die baufallig 
gewordenen, aus dem 30-jahrigen Kriege stammenden Ge- 
baude ab, baute sie aber nicht wieder auf, sondern ver- 
wandelte die Platze in ein Gartengrundstuck, welches mit 
Baumen, Zierstrauchern und Blumen bepflanzt wurde. Mit 
der Yerhnderung des Pfarrbauses begann die Bauverwaltung 
im Jahre 1841, nachdem die Wiinsehe des Pfarrers Reichard, 
der fiir die Sache groBe Opfer brachte, tunlichste Bertick- 
sichtigung gefunden hatten. Nach Yollendung des Pfarr- 
und Schulbaues erhielt Reichard die volle Pfarrbesoldung, 
leider aber nur einige Jahre, denn er starb schon 1852. 
Einer vom Adjunkt Goring dem Verstorbenen gewidmeten 
Lebensbeschreibung zufolge besaB Reichard ein hochge- 
spanntes PflichtbewuBtsein und eine damit in Yerbindung 
stehende selbstlose Pflichterfiillung, allein Pietat und An- 
erkennung fiir seine hohen Yerdienste scheinen ihm nur in 
sehr geringem MaBe zu teil geworden zu sein. — In der 
anderen Halfte des Jahrhunderts waren Inhaber der Pfarr- 
stelle: Heinrich Fritzsche von 1853—1876, von 1877 bis 
1883 Linschmann, Ohemnitius, Schwarz und von 1883 an 
Pfarrer Gottfried OBke, der von Sulzbach bei Apolda nach 
Magdala versetzt wurde.

Zu Luthers Zeit, wahrscheinlich auch schon friiher, 
wurden die Lehrer Schulmeister genannt. Wie bereits an- 
gefiihrt, waren hier die Pfarrer vor dem Eintritt in ihr 
Amt ais Schulmeister oder Schuldiener tatig. Wahrend des 
30-jahrigen Krieges nimmt dann der Rat die Schulmeister 
an, und es werden genannt: Johannes Ritschenthal bis zum 
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Jahre 1637; 1638 Karl Oschatz, wegen grofier Teuerung 
wieder entlassen; 1639 Konrad Steinbach, 1650 Johann 
Goldner, bis 1666 Laurentius Pfeiffer und Sebastian Michel, 
aus Magdala stammend, bis 1691. In diesem Jahre wird 
der erste Schulrektor Johann Christoph Muller aus Apolda 
von der obersten Kirchen- und Schulkommission, nachdem 
der damalige Rat zu Magdala sich dagegen gestraubt hatte, 
eingefiihrt. Die Urkunde dariiber fertigte das fiirstliche 
Anat Kapellendorf aus. Muller starb schon 1695. Ais 
Rektoren folgen dann weiter: 1) Johann Heinrich Labes 
bis 1713; 2) Christoph Roselt — friiher Kantor zu Ober- 
roBla — bis 1732 Rektor hier; 3) Christian Rudorf bis 
1742, dann in gleicher Eigenschaft nach Buttelstedt ver- 
setzt; 4) Heinrich Horr bis 1748, von da ab nach Stadt- 
sulza befbrdert; 5) Johann Sebastian Pabst von 1748 bis 
1778; 6) Christoph Salomo Neuwirt, Studiosus juris, dann 
Privatlehrer in Jena, bis 1780; 7) Johann Christoph Liebes- 
kind von 1781—1787 — nach Weimar versetzt und ais ge- 
waltiger Bafisanger beruhmt —; 8) Johann Friedrich Bogen- 
hard, Student der Theologie, Sohn des Adjunkt Gottfried 
Bogenhard hier und Rektor von 1787—1808. Derselbe 
ubernimmt dann die Pfarrstelle zu Bucha. Hierauf ist die 
Schulstelle ziemlich 2 Jahre vakant gewesen, weil ein 
Fonds zum Besten der Kantoratsstelle gebildet werden 
sollte. 9) Vom Jahre 1810 an erhielt die Rektorstelle 
August Gottfried Rost, der aber 1815 ais Pfarrer in Franken- 
dorf angestellt wurde. 10) Dr. Karl Schumann bis 1822, 
dann ais Pfarrer nach Dothen versetzt. Derselbe schrieb 
eine Landeskunde des GroBherzogtums, die ais solche viele 
Jahrzehnte hindurch bekannt war und auch spater ver- 
faBten Landeskunden ais Quelle diente. 11) Christian Gott- 
lob Schulz, Rektor bis zum Jahre 1827. Schulz, vordem 
Kantor in Wallichen, kam von hier ais Pfarrer nach Tau- 
tenburg. 12) Karl Wilhelm Frankel, welcher 1827 vom 
Adjunkt Góring und einem Vertreter des Justizamtes 
Blankenhain eingefiihrt wurde, verwaltete die Stelle bis 
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1851. Alle von 1691 aufgefiihrten Lehrer, mit Ausnahme 
des Pabst, der ais Bauschuler im Furstentume Weimar seine 
Probe ais Rector scholae et musicae hier abgelegt und 
bestanden hatte, besafien Uniyersitatsbildung und fuhrten 
den Rektortitel. Vom Jahre 1851 anderte die Schulbehorde 
diese Form, indem die Schulstelle mit seminaristisch ge- 
bildeten Lehrern besetzt wurde. Das friihere Schulgebaude 
mit zwei Schulklassen stand nahe an der siidwestlichen 
Ecke des Kirchturmes. Da sich dasselbe in den 40er 
Jahren des yorigen Jahrhunderts ais baufallig und auch. 
sonst unzeitgemall erwiesen hatte, so kaufte man 1847 die 
in der Nahe liegende Kólbelsche Hofraite mit Garten, um 
dort ein neues Schulgebaude aufzufuhren. Wegen Be- 
streitung der Baukosten war seit Jahren, mit Hilfe eines 
Teiles der Pfarrbesoldung, wozu Pfarrer Reichard seine 
Zustimmung gegeben hatte, ein Fonds gebildet worden. 
Nach Vollendung des Schulbaues sollte am Johannistage 
1848 die Einweihung erfolgen, aber dieselbe konnte erst, 
wegen Abstellung einiger Mangel, Montag, den 18. De- 
zember, stattfinden. Unter Glockenklang bewegte sich der 
Zug, woran sich yiele Eltern der Kinder und sonstige Be- 
wohner des Ortes beteiligten, von der alten Schule in die 
neue, wo Pfarrer Reichard die Weiherede hielt. Unter 
Gesang und Ansprachen wurden die Schiller ihren neuen 
Klassen zugefuhrt und die Lehrer begliickwunscht. Das 
neuerbaute Schulhaus war nicht nur eine Zierde des Ortes, 
sondern auch der Umgegend. Von 1851—1858 bekleidete 
Friedrich Gottlob Precht die erste Schulstelle und von da 
an bis zum Jahre 1885 Johann Friedrich Heinecke, der 
sich besonders um das Fortbestehen des Kirchenchores und 
die Pflege des Gesanges yerdient gemacht hat. Die Lehrer 
Hermann Wenke und Hermann Troge yerwalteten dann die 
Stelle bis 1894, worauf dieselbe dem Lehrer Georg Orthey 
ubertragen wurde.

Die Madchen und kleinen Knaben unterrichteten bis 
1695 Schulmeisterinnen. Ais solche werden genannt: 1) Frau
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Susanne Woche von 1638—1669 ; 2) Martha Woche, Tochter 
der ersteren, in den Jahren 1669—4695. Letztere starb 
ais Jungfrau Sehulmeisterin 1704 in einem Alter von 82 
Jahren. Die Sehulmeisterin bezog einen Besoldungsbetrag, 
jahrlich in zwei Terminen, aus dem frtiheren Amte Rein- 
hardsbrunn.

Ende des 17. Jahrhunderts hatte sich die bisherige 
Schuleinrichtung ais unbrauchbar bewiesen, weshalb be- 
schlossen wurde, die Anstellung eines Kantors und Orga- 
nisten zu beantragen. Nachdem diesem Antrage Folgę ge- 
geben und die Verhaltnisse geregelt waren, erhielt die 
Stelle der Stadtschreiber und Organist Johann Christoph 
Sauerbrey zu Blankenhain von 1695—1716. Es folgen 
dann: Johann David Klug bis 1752, Johann Jakob Kluge 
von 1753—1798. Letzterer starb nach 45-jahriger Amts- 
tatigkeit an der Ruhr. Hierauf wurde Christoph Gottlob 
Rost Stelleninhaber, und zwar bis 1811, dann Johann Karl 
Rosenhahn, dessen Yersetzung ais Kantor nach Berka a. I. 
im Jahre 1819 erfolgte. Die Stelle erhielt nun Karl August 
Stier, der ais bedeutender Organist und Chordirigent 
bis zum Jahre 1852 bekannt war. Nach diesem folgte 
Johann Friedrich Heinecke bis Ende 1858 und weiter Karl 
Freyberg vom 20. Februar 1859 bis 1. April 1899. Letz
terer legte die Probe am 9. Januar 1859 in der Kirche ab, 
die Einfuhrung vollzog Pfarrer Fritzsche am 20. Februar 
1859. Ueber 30 Jahre unterrichtete Freyberg in der 
2. Klasse, die 4 Jahrgange umfafite, von 1890 ab ver- 
waltete derselbe 2 Klassen mit 5 Schiilerabteilungen. Die 
Schulerzahl belief sich in den 40 Jahren weit uber 1200.

Wie in vielen Orten Thtiringens bestand friiher in 
Magdala ebenfalls ein Kirchenmusikchor. Stammt auch der 
alteste schriftliche Vertrag desselben erst aus der letzten 
Halfte des 18. Jahrhunderts, so ist doch aus dem Inhalte 
einzelner Paragraphen ersichtlich, daB die damals erneuten 
Bestimmungen schon seit undenklichen Zeiten — Ende des 
16. Jahrhunderts — bestanden haben und die Beztige des 
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Chores aus Kirche und Gemeinde, welche das fiirstliche 
Amt zu Kapellendorf unter dem 30. Dezember 1730 ge- 
nehmigte, schon lange Zeit zuvor demselben gewahrt worden 
waren. Die Chorordnung, in der Urkunde „Pacta et legis“ 
genannt, verfaBte der damalige Dirigent des Kirchenmusik- 
chores, Johann Sebastian Pabst, und unterschrieb dieselbe 
am 20. Dezember 1773 nebst 13 Chormitgliedern. Das 
13 Paragraphen enthaltende Aktenstuck wurde dann dem 
damaligen Stadtrate zu Magdala zur Priifung vorgelegt und 
am 18. Oktober 1774 von dem Vertreter desselben, Biirger- 
meister Dr. Hunnius, bestatigt. Laut Kirchenbuch haben 
hiesige Schulmeister, Rektoren und Kantoren vorzeiten 
eine rege Tatigkeit beziiglich der Erhaltung des Kirchen- 
musikchores entwickelt, um durch die Leistungen desselben 
die Hebung des Gottesdienstes zu unterstiitzen. Neben den 
Kirchenmusiken lag dem Chore auch das Neujahrsingen 
ob, welches zuletzt nur noch platzweise im Orte gestattet 
war. 1875 hob man dasselbe ganzlich auf, wodurch zu
nachst ein bedeutender Teil der Choreinnahmen, welche die 
Gemeindekasse nicht ubernahm, wegfielen, was auch mit 
den jahrlichen Vereinigungen der Chormitglieder, die sehr 
oft die Zahl 40 uberstieg und wozu auch Musiker aus 
Gottern und Kleinschwabhausen gehórten, der Pall war. 
Die bis zu dieser Zeit an den hohen Pesten und bei 
sonstigen kirchlichen Vorkommnissen ausgefiihrten Musiken 
fąnden nun nicht mehr statt, und es erlosch damit ohne 
Zweifel ein Teil des kirchlichen Lebens; den Zwang, welcher 
wegen Annahme fremder Musik auf dem Orte lastete, be- 
seitigte die Einfiihrung der Gewerbefreiheit. Zwar ver- 
einigten sich danach eine Anzahl bisheriger Chormitglieder, 
um an Stelle der Kirchenmusiken den kirchlichen Manner- 
gesang treten zu lassen; allein ein Ersatz wurde dadurch 
nur teilweise geschaffęn. In neuerer Zeit suchte man durch 
eine verbesserte Chorordnung, die auch die Bestatigung 
erhielt, die bestehenden Einrichtungen zu verjungen, indem 
auch bei den Auffiihrungen der gemischte Chorgesang be-
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vorzugt wurde; trotzdem ist die Zahl der Chormitglieder 
nicht gestiegen und die Yerhaltnisse sind nicht besonders 
giinstig zu nennen.

AuBer dem Friedhofe Sankt Johannes bestand bis nach 
1624 neben der fniheren Kapelle ein solcher und dazu 
noch ein Hospitalfriedhof fur die Insassen des Hospitals 
und der hier verstorbenen Fremden. Die letzteren schloB 
man, eingetretener Yerhaltnisse halber, im 17. und 18. Jahr- 
hundert. Der Johannesfriedhof erhielt nach Beseitigung 
der fruheren Schulgebaude eine sehr notige Erweiterung, 
die leider nur bis Anfang der 60er Jahre des yorigen 
Jahrhunderts ausreichte. Sudlich vom Kirchengebaude lag 
damals ein zur ersten Schulstelle gehbriges Gartengrund- 
stiick, worauf auch ein Nebengebaude der Schule mit Wohn- 
raumen stand. Nach dem Schulbau regelte man die Garten- 
yerhaltnisse der Schulstellen durch Ankauf zweier Garten 
neben den Schulscheunen anderweit, wodurch der genannte 
Garten zum Friedhof gelegt werden konnte; aber derselbe 
war mit einigen alteren Stellen des Friedhofes um das Jahr 
1880 wiederum yerbraucht, so daB der Johannesfriedhof 
nun yollstandig geschlossen werden muBte. Bis in die 
neueste Zeit bildete dann die friihere, an der westlichen 
Seite des Schickenberges liegende Baumschule die Be- 
grabnisstatte. Zur Anlage eines weiteren Friedhofes wurde 
danach ein Feldgrundstiick des Flurteiles „die Gemeinde“ 
angekauft.

Das Bathaus zu Magdala.

Ein alter Reim, worin die Wahrzeichen von Magdala 
angegeben werden, lautet: „Das Wasser ubers Kreuze geht, 
das Rathaus auf dem Tische steht, die Kirch’ sich auf dem 
Berg’ erhebt.11

Oberhalb des Ortes, im sogenannten Flutgraben, teilt 
sich die Madei in zwei Arme, wovon der rechte hoher liegt 
ais der linkę. Seit yielen Jahrhunderten ist nahe am Ende 
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des Grabens eine Rinne quer tiber denselben gelegt, welche 
das Wasser des rechten Armes durch den weiter fiihrenden 
Miihlgraben nach der friiheren Rabenmiihle und in den 
Wallgraben der Burg leitete. Der linkę Arm nahm seinen 
Lauf immer unter der Rinne hinweg und so fliefit heute 
noch. wie vordem, das Wasser ubers Kreuz. — Auf dem 
steinernen Tische im Keller des Rathauses ruhen zunachst 
4 Gewólbe und dann der ganze Oberbau. Die Tischplatte 
hat eine Lange von 1,60 m, die Breite betragt 1 m und 
die Starkę gegen 15 cm; die Unterlage ist sehr solid. In 
der Mitte des ąuadratischen Kellerraumes, dessen Sobie 
friiher viel tiefer lag, erhebt sich uber dem Tische ein 
starker yiereckiger Pfeiler, der, um mit Dr. Bergner zu 
reden, in einem schwach gegliederten Kapiteli zum Gewólbe 
iibergeht. An der Siidostseite des Vorkellers fuhren hinter- 
einander 2 Rundbogentiiren in die weitlaufigen, tonnen- 
artigen Kellergewólbe, in denen man im hinteren Teile 
links einen vermauerten Ausgang gewahrt. Bis 1850, ais 
das Rathaus an der Nordostseite durch einen Anbau er- 
weitert wurde, war dieser Gang, der die Hóhe von 2 m una 
eine Breite von l1^ m hatte, offen, auch ist derselbe oft 
besucht worden, aber untersucht wurde er nicht, um seine 
etwaige Richtung nach dem friiheren Miinzgebaude oder 
der Burg festzustellen; yielleicht bleibt letzteres den Aus- 
grabungen der Burg yorbehalten. — An der Nordostseite 
des Kellers ist weiter eine enge, steinerne Wendeltreppe 
mit 14 Stufen zum Aufstieg nach dem Erdgeschofi ange- 
bracht. Auf derselben Seite des Kellers befand sich friiher 
ein Brunnen, der aber yerschiittet wurde. Der Keller ent- 
halt den Urbau des Rathauses, das sicher schon, seitdem 
der Ort das Stadt- und Marktrecht erhielt, auf dieser 
Stelle steht. Die Mauera im Keller haben eine Starkę 
bis zu 2 m. Der Oberbau des Rathauses stammt aus 
dem Jahre 1571, wie es im Giebelfeld des Portals an- 
gegeben ist. Die Meisterzeichen haben folgende Formen:
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; letzteres ist noch zweimal in den

Fenstern des ersten Stockes zu finden. In demselben Stock 

sind weiter eingemeiBelt: ’ ^ann ™ OkergeschoB

• Diese Zeichen lassen darauf schlieBen, daB

der Ban um die genannte Zeit vollendet worden ist. Den 
interessantesten Teil des ganzen Baues bildet das Portal 
auf der Nordwestseite mit dem Kellereingang, uber welchem 
man zunachst eine bartige Mannergestalt, die den Amts- 
mantel mit breitem hochstehenden Kragen tragt, sieht, und 
die wohl damals ihre Bedeutung haben mochte. MutmaB- 
lich ist in dieser Mannergestalt das Bildnis des um die 
Stadt hochverdienten Burgermeisters Heinrich Ringler er- 
halten. Das Portal zeigt dann zwei meisterhafte steinerne 
Saulen und den Bogeneingang mit den beiden Steinsitzen, 
woran uberall Steinhauerarbeiten, wie prismatische Flachen, 
Ornamente, Blatt- und Blumenformen sichtbar sind (Fig. 14). 
Vor dem Rathausbrande 1849 bildete den hinteren Eingang 
des Gebaudes eine Kavate, die das erwahnte Kopfstiick 
und einen groBen Stein mit prachtvollen Ornamenten ent- 
hielt. Wegen eines Anbaues entfernte man die Kavate und 
mit ihr das Kopfstiick, sowie den Stein, welcher damals 
ais Kanalstein benutzt wurde, jetzt aber wieder heraus- 
genommen worden ist. Das an der Nordostseite des Rat
hauses eingemauerte Kopfstiick — bartiges Haupt mit 
Kappe, hohem Kragen und gepufften Armeln, die aber dicht 
unter der Schulter wie zusammengeschniirt abschlieBen — 
ist dem im Giebelfeld des Portales ahnlich und wurde 
1850 der alten Kavate entnommen, um es an seine jetzige 
Stelle zu setzen. Die Giebelseite des Rathauses enthalt 
auBer dem groBeren Portal noch ein kleineres mit der 
schon erwahnten Wappentafel.
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Bei dem im Jahre 1849 erfolgten Brande, von dem spater 
die Rede sein wird, wurde auch das Innere des Rathauses 
sehr beschadigt. Vor dem Brande befand sich neben der 
unteren Wirlsstube desselben eine dem Wirte zur Ver- 

Fig. 14. Phot. v. E. Fr.

fiigung stehende Hammer, welche seit den altesten Zeiten 
ais Gefangnis diente, denn in der Wand waren noch zwei 
eiserne Ringe zum AnschlieBen der Gefangenen eingemauert. 
Die Seiten der Tur zu dieser Hammer, gerade iiber dem 
Eingang zum Keller, liefi der Brand unversehrt. Schon aus
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Eiehenholz gehauen, in ahnlicher Form wie die Tur des 
Hauseinganges und die sich im zweiten Stock befindlichen 
Turen, die siidliche war vermauert, trug sie die Jahreszahl 
1578 und hatte die Form der hier stehenden Zeichnung 
(Fig. 15 u. 16).

In der Nahe derselben stand eine vom Brande von 
oben herein zerstorte Saule von Eisen mit der in der 
zweiten Zeichnung angegebenen Inschrift. Die Tur, wie 
die Saule wurden nach dem Rathausbrande des Jahres 1577 
und eines weiteren von 1624 von dem schon bei dem Turui- 
bau genannten Zimmermeister Bock errichtet und hatten 
zur Erinnerung an jene Zeit ais Denkmaler angesehen und 
erhalten werden miissen, aber sie verschwanden leider im 
Jahre 1850 beim Ausbau des Rathauses.

Geriehtsbarkeit und Gemeindewesen.

Neben den Freigrafen hielten sich sonst auch Grafen 
und Ritter des 13. und 14. Jahrhunderts fiir berechtigt in 
ihren Grafschaften und Bezirken Untergerichte einzurichten 
und zu unterhalten, zumal da die Sprengel der Landgerichte 
und Freistiihle meistens einen sehr grofien Umfang hatten. 
Auch hier bestand ein solches Gericht, dem die Orte, die 
zur Burg gehórten, zugewiesen waren. Die Namen der 
Flurteile: der Kópfplan, die Stange und der Galgenberg, 
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die friiher nahe am Orte lagen, erinnern daran, daB in dereń 
Nahe die Sitzungen dieses Gerichts unter freiem Himmel 
stattfanden und die Urteile daselbst vollzogen wurden. 
Nach Brauch der Feme waren die Grafen und Ritter ais 
Gerichtspersonen beteiligt, was auch hier der Fali gewesen 
sein mag. Wegen der Entfernung des nachsten Freistuhles 
und wegen persbnlicher Angelegenheiten bestand hier auch 
ein Burggericht der Grafen von Orlamtinde und der Ritter 
von Madela, welches mit dem genannten Untergerichte ver- 
einigt war und das auch spater zur Zeit der Vogte seine 
Tatigkeit noch entwickelte, denn nach der Urkunde vom 
17. Januar 1393 fiihrte der Vogt Heinrich Schicke den 
Vorsitz in dieser Gerichtssitzung. Im alten Statut wird 
jenes Gericht ais Hochgericht bezeichnet. Nach dem Falle 
der Burg wurde das Burggericht aufgehoben; spater trat 
an die Stelle desselben das Vogteigericht.

Auch das Rathaus war Jahrhunderte hindurch der Sitz 
einer Gerichtsstelle, an dereń Spitze zuerst die SchultheiBen, 
dann aber die Biirgermeister standen, die auch oft die 
Stelle eines Gerichtshalters der Vogtei Magdala versahen. 
Urkunden uber die Entstehung des Ratsgerichts sind nicht 
vorhanden: da sich aber der Ort im 13. und 14. Jahr- 
hundert wesentlich yergrofierte, so ist wohl die Errichtung 
des Ratsgerichts mit dieser Zeit in Verbindung zu bringen, 
es gehórte dasselbe zu den beiden Hochgerichten des Ortes. 
Die altesten Akten desselben fehlen, und es kann hier nur 
eine Nachricht aus dem roten Buche von Weimar ange- 
fiihrt werden, welche lautet:

„Och sint die Ratmeystern zu Madela Hans Caspar und 
Klaus Frangke und die gancze Gemeyn eyn worden, die 
Heymbergen nicht mehr sollen yorzeren dan eyn alt 
Schogk, darmyt sollen sie dem Herten syn lon ynvordern.

Auch hat uns unBer Her er Bernhard Yitzthum begnadt 
und gefriget alles Czols obgnant zu Madela Koufft odder 
V orkaufft.
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Och hat uns unBer Her er Bernhard gefryget mit unBern 
Statgraben, daz wir mogen dorynn haben Fische der stat 
czu guthe. 1406.“

Die Urkunde — es sind die letzten Satze des auf 
8. 206—207 stehenden alten Statuts — enthalt vorerst 
Anordnungen und Yertrage des Rates mit der Gemeinde 
und dann mit Bernhard Yitztum, der urkundlich um das 
Jahr 1438 ais Vogt der Grafen von Orlamunde auf der 
Burg Madela saB. In den Yertragen, die dem Landesherrn 
żur Genehmigung vorgelegt worden sind, nennen die Rats- 
meister den Vitztum, der das Statut unterschrieben hatte, 
„ihren Herrn“.

Magdala befand sich spater lange Zeit unter der 
Herrschaft des Kurfiirsten Johann Friedrich, bekanntlich 
mit Unterbrechung bis 1554, dann erhielten es die Herzoge 
Friedrich der Mittlere bis 1567, Johann Wilhelm bis 1573 
und Friedrich Wilhelm I. bis 1602. Aus dieser Zeit 
stammen eine Anzahl Akten, die sich im GroBherzoglichen 
Archive zu Weimar befinden und besondere Nachrichten 
iiber die Tatigkeit obiger Gerichte enthalten. Magdala 
mufi damals in naher Beziehung zu Erfurt gestanden haben, 
denn in einer Urkunde vom 6. November 1572 wird die 
Halfte des in Erfurt vereinnahmten Geleits- und Schutz- 
geldes der Stadt Magdala durch den Markgrafen Friedrich 
von Brandenburg und den Landgrafen Wilhelm von Hessen 
zugewiesen. — Am 10. November 1573 wird ein Erbvertrag 
zwischen dem Amte Weimar, der Yogtei Magdala und 
Yalten von HarraB abgeschlossen. Der Kurfiirst von Sachsen, 
Yormund der Herzoge Friedrich Wilhelm und Johannes, 
bestimmt, um Irrungen zwischen dem Amte Weimar und 
dem Ratę zu Magdala zu vermeiden, am 3. August 1582 
folgendes: Der Rat zu Magdala soli in den nachsten 
3 Jahren die Erbgerichte ausiiben, jedoch die Halfte der 
bezahlten Gelder, wozu auch die Strafgelder gehóren, dem 
Amte iiberlassen. Sachen, die eine Strafe von mehr ais 
2 alten Schock — 5 Mk. — fordem, gehoren dem Amte, 
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ingleichen stehen die Vogtei und die HarraBschen Giiter 
unter der Gerichtsbarkeit desselben; der Flurschiitz und 
der Backer werden von der Gemeinde und dem Ratę an- 
genommen. Der damalige Biirgermeister des Ortes, welcher 
spater ais Richter nach Jena versetzt wurde, hieB Heinrich 
Ringler. 1606, den 15. April, erteilt der Kurfiirst von 
Sachsen im Namen des Herzogs Johann einen Bescheid, 
wonaeh sich der Rat zu Magdala und der Amtsvogt Wil
helm Kiistner daselbst wegen eines beztiglich Brotbackens 
durch den Backer WeiB zu Magdala hervorgerufenen Streites 
zu vergleichen haben. Biirgermeister war um diese Zeit 
Johann Grobe. welcher im Auftrage des Rates und der 
Biirgerschaft ein Gesuch beim Herzoge einreichte, worauf 
dieser dem Orte am 28. Juli 1608 das Recht erteilt, jeden 
Freitag Wochenmarkt abzuhalten. Unter dem Biirgermeister 
und Gerichtshalter der Vogtei Magdala, Heinrich Schort- 
mann, ordnete der Herzog zu Sachsen am 12. September 
1641, wegen Teilungsangelegenheit, die Einlósung des ver- 
pfandeten HarraBschen Gutes zu Magdala an. In den 
Akten des Archives, unter No. 28 798, finden sich auch 
einige Rechnungen des vormaligen Yorwerkes der Vogtei 
Magdala, die in den Jahren 1640—1644 eingereicht werden 
mufiten. Die Einnahmen derselben setzten sich aus Posten 
der Schaferei, fiir Pflug- und Handfrbnen, an Getreide, 
Backofenzins, Weinbergs- und Teichnutzung zusammen und 
betrugen jahrlich 883 Gulden 18 Groschen. Zu den Aus- 
gaben gehórten 5 Gulden 15 Groschen fiir den Pfarrer, 
1 Malter Korn, Erfurter GemaB, an das Gerichtspersonal, 
10 Gulden Gerichtskosten, 100 Garben Korn fiir den Schul- 
meister zu Magdala. Die letztere noch bestehende Abgabe 
ist jedenfalls schon viele Jahrzehnte zuvor von den einstigen 
Besitzern des Ritter- und Yogteigutes, den Herren von 
HarraB, der Schule iiberwiesen worden.

Wegen der um diese Zeit alljahrlich zu Michaelis vor- 
genommenen Wahlen der Biirgermeister, Beisitzer, Kammerer, 
die mit dem Stadtschreiber den Rat bildeten, reichte letz-
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terer, behufs Bestatigung, ein Gesuch an den Landes- 
fiirsten ein. Diese Gesnche in den Akten sind meistens 
mit dem alten Ratssiegel bedrnckt. Das Yogteigericht er- 
ledigte damals die Rechtsangelegenheiten der Stadt Magdala 
und der dazu gehbrigen Ortschaften, untergeordnete Rechts- 
sachen, wirtschaftliche Fragen dagegen der Rat daselbst, 
besonders auf Grund des aus dem 14. Jahrhundert stam- 
menden Statuts, das wahrscheinlich bald nach der Ver- 
leihung des Stadtrechtes, nachdem sich das Gemeindewesen 
des Ortes entwickelt hatte, von dem Grafen Hermann III. 
von Orlamiinde und dem Ritter Hermann von Madela unter- 
zeichnet und bestatigt wurde. Im Jahre 1406 mag das- 
selbe erneuert worden sein, und da es im roten Buche von 
Weimar Aufnahme gefunden hatte, so kann angenommen 
werden, daC die damaligen hiesigen Ratsmeister Hans 
Carppat und Klaus Franke mit den Mitgliedern des Rates 
von Weimar wegen Erneuerung des Statuts in Verbindung 
getreten waren. Nach der Vollendung desselben erfolgte 
durch die Grafen Sigismund, Otto und Wilhelm, Sohne des 
1403 verstorbenen Grafen Otto X. von Orlamiinde, sowie 
durch den Vogt und Ritter Bernhard von Vitztum zu 
Madala die Bestatigung. Diese alte Stadtordnung ist nun 
entweder aus dem roten Buche, in dem sie sich Anfang 
des 19. Jahrhunderts noch befand, oder durch ein friiher 
vorhandenes, spater aber verloren gegangenes Exemplar 
derselben in die Schmidtsche Gesetzsammlung vom Jahre 
1819 iibergegangen und lautet, wie folgt:

Copia oder extract der uhralten statut und gerechtig- 
keit der stadt Madala, welche ihnen von dem gnadigon 
herrn von Orlamunda und von herm Bernhardt vitzthumb 
rittern gegeben und sich derselben zu gebrauchen gegonnet 
und nachgelaBen ist. 1406.

„Ditz ist die wirde1), die wir burgegern und nach- 
baren alle der stadt Madela haben gehabt vonn den ge- 

1) Dies ist das Recht.
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nadigen herrn von Orlamunde und nuhn auch haben von 
unsern genadigen herrn ern Bernhardt vitzthumb, rittern 
daselbst, dem wir gemeingklich rechter erbhuldigung gethan 
haben.

Zu dem ersten haben die raths-meistere alle lehenn 
ober die hbfe in der stadt und vor der stadt, ausge- 
schlossen vier hóffe, gelegen in der vorstadt; von denselben 
hbfen, die di rathsmeistere leyhen *) hatt unser genadiger 
herr ihn von den hof VI pf. zu lehen und VI pf. zu 
lassenn.

Zu dem andernmahle sol man keinen burger, der dahn 
wol besessene ist, nicht fahen umb busse 2), die ihme zu- 
getheilet wurdet von unserer genadigen herren gerichte.

Zu dem drittenmahle wirdt jhemand burger mit uns 
zu Madela, daran hat unser genadiger herr VI pf., leBt er 
aber sun burgerrecht off, so wirdt unsern herrn aber VI pf.

Zu dem viertenmahle seint wir gewirdiget, daB wir 
in der stadt nicht frbhnen sollen, es treffe danne die 
stadt ahn, sondern in der vorstadt hatt unser genadiger 
herre frohnen und dienste.

Zum funftenmahle, wehr es sache, ob unser burger 
einer ungehorsam woltę sein der rathesmeistern das der 
stadtgeboth andrette3), die busse, haben wir zu legen an 
unser stadt nutz, unbeschadigt unsern genadigen herrn ge- 
rechtigkeit.

Zu dem sechtenmale haben wir die freiheit, das die 
burger seint frey eydt-geldes und zohlB4), es wehre den 
sache, das ein burger einen tisch setzet off den margkt, 
und halte drauff feylen kouff, der ist pflichtigk VI pf. 
off sant Martinsabend of das schlosse; wurdet er aber 
seumigk off den abend, dohe ist er verfallen unserm ge
nadigen herren V schillinge pf.

1) Verlehnen, lassem 2) der in Madela angesessen ist; keinen 
soli man greifen (fangen) wegen einer Bufie, die etc. 3) was der 
Stadtgebot antrafe. 4) die Biirger sind frei von Eidgeld und Zoll.
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Zu dem siebenden mahle haben wir, das die miet- 
nachbarn, die dahe dinck pflichtigk sinntwas die keuffen 
in ihr haus zu ihrer liebesnahrunge oder sahmen off ihren 
acker, davon sollen sie nicht zollen; verkaufen sie aber 
was, das sollen sie verzollen.

Zu dem achten mahle, wehr es sache, das ein mahn 
keuffte unter unsern genadigen herren erbe oder guett das 
da schosbar wehre, dahe soli er nicht zollen; verkaufet er 
es aber, davon soli er zollen.

Item zu den zweyen hoch-gerichten2) alle mafie zu 
besehenn, es seint kornmafie, biermafie oder weinmafie; 
welches das zu kleine ist, daran hat unser genadiger herr 
V schillinge pf. gnade, und das mafie mitthe3).

Item auch welch burger da schenket, der ist pflichtigk 
uns je off das hohe gericht ein schillingk zu gebene, thut 
er das nicht weil der richter sitzet, so soli er den schillingk 
gebenn und funff schillinge zu busse off gnade. Auch 
merket, schenket er zwischen zwei hochgerichten nicht, so 
darf er den schillingk nicht geben.

Ouch sollen die moller ihre metzen off dieselbige zeit 
bey der vorgeschriebenen busse.

Ouch haben wir burgere die wirde und die freyheit, 
das theilen noch kein urtteil aussprechen, das hals und 
hand antrifft4).

Ouch haben wir burger die wirde, das niemandt in 
der pflege zu Madela iiber die unser genadiger herr zu 
gebieten und macht hat, nicht sollen schenken noch wechseln 
heimlich noch offenbahr, den wir burger in der stadt und 
vor der stadt Madala.

1) Die dahin, d. h. nach Madela gerichtflichtig sind. 2) hohen 
Gerichten — Burg- und Ratsgericht — haben wir das etc. 3) die 
zu klein befundenen Mafie werden mit Strafe fiir den Schlofiherrn 
belegt und eingezogen. 4) kein Urteil aussprechen, was Hals und 
Hand anbetrifft, denn nur der Schlofiherr besafi jedenfalls dariiber 
das Recht.
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Ouch sollen wir burger zu Madala die stadt bestellen 
und hal ten mit getrenken also das man stettlichen x) schenken 
soli bier oder wein, ob man beydes nicht gehaben konnte, 
so soli man einerley schenken und feile haben stettlichen 
und iiber jhar, undt welche zeit das getrenke gebruch 
wurde under uns burgern und nicht einer schenken bey 
einem tage und bey einer nacht: so hette unser genadiger 
herr V schillinge zur busse off gnade von jedem burger, 
der in dem yiertel jahre geschenket hatte dohe der gebruch 
ihnnen wurde des geschenkens.

Ouch hatt ein thorwarter der unser stadtthor und 
nachbarn beschleist2) von dem brenne holze, das man off 
das schlofi fuhret, dohe soli er von jedem fuder haben 
zwehn wellen holzes.

Ouch ob jemand burger wurde unter unsern genadigen 
herrn, zu unser stadt, der soli sein burger und vorrechten 
drey jhar mit aller gewohnheit und renthen der stadt ais 
ein ander burger.

Ob es sach wehre das ihme nach der zeit nicht forder 
fugete 3) oder luste zu bleiben, das sol er unuordacht4) sein.

Ouch haben wir die wirde in der stadt und vor der 
stadt zu fischen mit hammen oder mit henden in dem 
wasser, das dahe heiset die Madei eine gemeine, da uns 
die genadigen herrn von Orlamunde mit begnadet haben.

Ouch sol ein jeder mann sein mist ausschicken den 
er geschutt hat of die gasse, es sey in der stadt oder vor 
der stadt, yor sanct Johannestag des teuffers, unsers haupt 
herrn; thut es der nicht, so ist er unserm genadigen herrn 
V schillinge zu busse verfallen off gnade. Er lieBe ihn 
denn legen mit unsers herrn und des yoigts gunst, wissen 
und willen.

Ouch sind die rathis-meister, nemblich hans Carppat 
und Claus Franke und die ganze gemeine eins worden, die

1). Statelich, stetig, auf die Dauer, ohne Unterbrechung. 2) ver- 
schlieBt, BeschlieBen des Tores. 3) nach 3 Jahren fortzieht oder 
gelustet zu bleiben. 4) unbenommen.
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heimburgen nicht mehr sollen verzehren, denn ein alt 
schogk, damit sollen sie dem herten sein lohn einfordern. 
Ouch hatt uns unser herre er Bernhardt vitzthumb begnad 
und gefreyhntt r) alles zohls, ob jhemandt zu Madela kaufft 
oder verkaufft. Ouch hatt uns unser herr er Bernhardt 
gefreyhntt1 2) mit unsern stadtgraben, das wir mogen darinne 
haben fische der stadt zu guette. 1406 3).

1) Jedenfalls „befreit“. 2) erlaubt oder begnadigt, ohne dafiir
eine Abgabe zu gewahren.

3) Obgleich der Abdruck des Statuts zu den besseren gehbrt, 
so gibt der Text oft zu Zweifeln Veranlassung, und die Zeichen- 
setzung verleitet sogar zu Irrtumem.

Das Statut, jedenfalls eine Abschrift aus dem roten 
Buche, der aber wohl die nbtige Sorgfalt fehlte, ist in da- 
maliger Sprache und Orthographie geschrieben, weshalb die 
schwer verstandlichen Worte und Redeweisen der Erlau- 
terung bedurften, die jedoch nach der obigen Bemerkung 
auf unbedingte Richtigkeit keinen Anspruch macht. In 
demselben wird auch der einstigen Anlage der Stadt ge- 
dacht, wonach dieselbe ais mittelalterliche Stadt mit Mauern, 
Eingangstoren und einem Stadt- oder Wassergraben um- 
geben war, der die eigentliche Stadt von der Vorstadt 
trennte. In der Stadt wohnten nur die Burger derselben, 
wahrend die Nichtbiirger sich auBer der Stadtmauer und 
des Stadtgrabens ansiedeln durften. Hin und wieder sind 
in einer Tiefe von 1—2 m Uberreste der vormaligen 
Stadtmauer gefunden worden, jedoch ist es nicht moglich, 
einen GrundriB derselben, sowie den des Stadtgrabens fest- 
zustellen. Die Auffindung von Hof- und StraBenpflaster in 
der genannten Tiefe beweist auch die weit tiefere Lagę 
des friiheren Ortes, der nach der Zerstbrung das mittel
alterliche Geprage und die GrbBe verlor.

Im Jahre 1663 vernichtete ein grofier Brand das alte 
Statut, und der Rat zu Magdala sah sich genotigt, mittels 
des im Amte Weimar noch vorhandenen Exemplars ein 
neues mit Zusatzen, die die Zeitverhaltnisse erforderten, zu 
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entwerfen. Das zur Genehmigung eingesandte Statut fand 
die Bestatigung des Herzogs Johann Ernst am 26. Sep- 
tember 1671. Die Verfugung daruber nebst den einzelnen 
Bestimmungen desselben mogen hier folgen:

„Von G. G. Wir Johann Ernst, H. zu S. etc., thun kund 
und bekennen, daB uns der Rath und die gesammte Biirger- 
schaft zu Magdala in Unterthanigkeit wehmuthig zu er- 
kennen gegeben, was gestalt im Jahr 1663 durch Gottes 
VerhangniB daselbst entstandenen groBen Eeuersbrunst unter 
anderm auch ihre Statuten leider mit in Rauch aufgegangen, 
welche sie aber aus einem bei Unserm gesamten Amt all- 
hier vorhandenen alten Exemplar abschriftlich wieder er- 
langet und daher in Unterthanigkeit gebeten, Wir wollten 
geruhen, solche aus Landesfurstlicher Macht und Hoheit 
zu renoviren und zu konfirmiren, allermaBen ob angezogene 
Privilegien und Statuten von Wort zu Wort lauten1):

1) Das Statut ist aus der Sammlung von Gesetzen, Zirkularen 
und Befehlen bis 1799 von Joh. Schmidt, Bd. 7, 1803, entnommem

Erstlich und vor allen Dingen sollen die Burger ihre 
Kinder und Gesinde treulich und fleiBig zu der Predigt des 
gottlichen Worts und sonderlich zu dem Katechismo und 
der Kinderlehre halten, und selbst zur Kirche gehen. Wird 
aber dawider ein Burger unter dem Amte des gottlichen 
Worts am Sonntage oder unter der Kinderlehre an einer 
Zeche, sei es im Rathhause oder in Biirgerhausern be- 
funden oder da sie sonst in der Kirche oder in Hausera 
auf der Cavaten unter der Predigt Geschwatz halten, der 
soli dem Rathe ftinf Groschen zur Strafe geben oder in 
Gewahrsam gehen und fernere Bescheid erwarten.

Wenn aber Kinder oder Dienstboten unter der Predigt 
oder Kinderlehre auf den Gassen oder Spielplatzen begriffen, 
daB sie umlaufen, spielen oder sonst Buberey anrichten, 
sollen ins GefangniB oder Loch geftihret und gestecket 
werden und darin ihre Strafe leiden.

Dergleichen soli niemand die Predigten der Eeyertage 
sonach christlicher und Elirstlicher Ordnung zu feyern ver-
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ordnet und durch den Prediger verkiindigt worden, mit 
seiner Arbeit versaumen, sondern mit der Arbeit, sey es 
mit Handen oder mit Pferden, inne halten bis die Predigt 
aus ist. Wird aber jemand hierwider handeln erfahren und 
betreten, der soli dem Rath funf Groschen zur Strafe geben.

Es soli auch kein Burger unter der Predigt oder 
Katechismo, es sey auf die Sonntage oder Wochenpredigten, 
Bier aufschroten, noch hinwegfahren lassen bey Strafe von 
zwey Groschen.

Die Pfarr-Gebiihr anlangend sollen die Burger dem 
Pfarrer Zinsen, Dezem und Mefipfennige allewege auf den 
Tag Katharina bey des Raths Bufie und Strafe erlegen.

Wiewol in den alten Rathsordnungen das Gotteslastern 
und Eluchen, auch der Zuhorer halber, so dieselben horen 
und solches dem Rathe nicht ansagen noch vermelden, 
Ordnung gemacht und darab ernstlich gehalten werden, so 
wollen doch der Rath in diesem wie in andern Artikeln 
unserer gnadigsten Fiirsten und Herrn Landesordnung gegen 
den Verbrecher unnachlafiig yerfahren.

Es wollen auch ein ehrbarer Rath alle Freytage, alter 
Gewohnheit nach Rath oder Klagetag halten, und sonst in 
der Wochen von niemanden eine Klage annehmen oder an- 
horen, derwegen sich ein jeder darnach richten und schicken 
solle und mogę, dali er auf oberwahnten Freytag, nach ge- 
haltener Predigt auf dem Rathhaus erscheine, geschickt 
seine Klage vorzubringen und nach beschehener Verhór und 
gebuhrlicher Antwort billigen Bescheides erwarten. Es soli 
auch ein jeder, der wider oder iiber einen zu klagen hat, 
denselben einen oder zween Tage zuvor durch den Stadt- 
knecht, dem er die Gebiihr von vier Pfennigen geben soli, 
vorheischen und laden lassen, damit also seine Klage desto 
eher gefórdert und erortert werden móge. Da nun ein 
Burger oder Eremder, der vor dem Rath zu klagen hat, 
erscheinet, so wollen, ordnen und setzen Wir, dal! sich ein 
jeder in seiner Klage, der Beklagte in seiner Antwort, sich 
bescheiden halten soli; wiirde aber einer dem andern in

XXIV. 14
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seiner Rede Lugen strafen, mit freventlichen Worten 
schimpfiren oder sonst unziemlich oder verhohnlich an- 
tasten, so soli derjenige, so solches thut, uns, dem Rathe 
fiinf Schillinge zur BuBe und Strafe verfallen und zu geben 
schuldig sein.

Wurde aber daruber einer dem andern in giitlicher 
Verh6r und Handlung an seinen Ehren und guten Nahmen 
lastern, schmahen oder schelten, derselbe soli, er sey ein- 
heimisch oder fremd, dem Rathe ein gut Schock, das sind 
drei alte Schock — nach jetziger Wahrung 7,50 M. — 
yerfallen und alsbald erlegen, auch dem Geschmaheten ge- 
buhrlichen Widerruf thun und schuldig sein, oder aber die 
Strafe im GefangniB nach Gelegenheit leiden.

Es sollen auch die Burger ihre Weiber nicht mehr 
vor den Rath schicken, sie zu yerantworten oder zu ent- 
schuldigen, es ware denn Sache, daB einer Ehehaft hatte, 
krank oder sonst nicht daheim ware, bey Strafe fiinf 
Schillinge, das sind sechs Groschen und acht Pfennige.

Ein jeder, der allhier zu Magdala Burger werden will, 
es sey ein Mann oder ein Weib und solch sein Biirger- 
recht bey allen drey Rathen gesucht und auf yorhergehen- 
des ZeugniB seines Wesens und Wandels erlangt hat, soli 
dem Rathe, da es ein Fremder, sieben Gulden, da es aber 
ein Einheimischer oder Biirgerkind ist, fiinf Groschen binnen 
yierzehn Tagen, nachdem er zum Burger angenommen 
worden, zum Biirgerrecht entrichten und bezahlen, soli 
auch alsbald den Eid leisten.

Welchem Burger der Rath auf das Rathhaus zu kom
men gebiethen lasset und der Burger nicht alsbald kbmmet, 
sondern sich yerziiglich stellet oder machet, der soli von 
Stund an fiinf Groschen zur BuBe geben.

Wenn aber ein Burger bey Gehorsam aufs Rathhaus 
geboten, oder sonst in ziemlichen Sachen vom Rathe, des 
regierenden Biirgermeisters oder aber auf derselben Befehl, 
durch des Raths geschwornen Knechts ein bfientlicher an- 
geleget und geboten wiirde, und er nicht kommt, oder
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sonst den Gehorsam wissentlich verachtet, den sollen und 
wollen der Rath fbrder fiir keinen Burger mehr halten, 
sondern er soli von Stund an in des Raths gefangliche 
Verhaft genommen und daraus nicht gelassen werden, er 
habe dann yerbtirget, die Stadt zu raumen und ein Jahr 
lang zu meiden, oder aber, da es dem Rathe gelegen, sieben 
Gulden zur BuBe erlegen. Es geschehe nun der eines, 
welches dem Rathe gefallig, soli er doch wieder aufs neue, 
wie ein Eremder, Burger werden, Gebiihr und Pflicht leisten 
und reichen.

So auch den Btirgern geboten wtirde, dem Rath Zins, 
GeschoB, Tranksteuer, Frohn, Wachę und anderes zu ent- 
richten, oder einer oder mehr nicht komme, der soli zur 
Strafe einen Schilling verfallen sein; wtirde auch ein Burger 
die Wachę yersaumen, soli er ftinf Schillinge zur Strafe 
geben.

Ohne des Raths Vorwissen soli kein Burger einen 
HauBgenossen auf- und annehmen, bey Strafe eines alten 
Schocks.

Es sollen die Burger sich unter einander einig und 
nachbarlich halten, wird sichs aber zutragen, daB sich die 
Burger oder sonst fremde Leute im Rathhaufl, Btirger- 
haufiern oder auf der Gassen raufen, schlagen, schelten, 
Kannen zuwerfen oder sonst Leichtfertigkeiten treiben, Hutę 
zerschneiden, fremde Leute an ihren hingesetzten Waaren 
und andern schimpfiren wurden, so sollen die Yerbrecher 
einen halben Gulden, die so blutriinstig mit Kannen ge- 
schlagen, einen ganzen Gulden, so die Wehr gezogen und 
damit yerwundet haben, ein gut Schock dem Rathe zur 
Strafe yerfallen sein.

Wenn einer eine hblzerne Kanne zerworfen, der soli 
eine neue zinnerne Kanne von 3 Pfund schwer zu machen, 
schuldig sein. Da es auch bey einer Maulschelle geblieben 
und nicht anderer Gestalt geschlagen worden ware, derselbe 
soli bey ftinf Schillingen gelassen und nicht hbher gestrafet 
werden.

14*
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Nachtzech belangend, soli im Rathbaufi sich kein Bur
ger, wenn es auf den Abend zehn geschlagen hat, an der 
Zeche finden lassen, bey Strafe von fiinf Groschen.

Es soli niemand bey Licht weder im RathhauB noch 
in BiirgerhauBern bey der Nacht spielen, wird jemand er- 
griffen, demselben sollen die Knechte das Geld auf dem 
Tische nehmen und soli jeder Spieler einen halben Gulden 
zur Strafe geben und der Burger, so soloh Spiel in seinem 
HauBe aufhalt und verstattet, soli einen ganzen Gulden, 
also doppelte Strafe geben.

Die Burger sollen gute Acht auf ihre HauBhaltung 
haben, mit Eeuer gewahrlich umgehen, die Feuerossen wohl 
verwahren und rein halten, wiirde jemand dessen unwahr- 
lich und nicht rechtschaffen befunden, daB Stroh, Holz oder 
Geniste in den HauBern oder um den Heerd liegt, derselbe soli 
dem Rathe jedesmal fiinf Schillinge zur Strafe verfallen seyn.

Die Burger, so neben dem Wasser wohnen, sollen das 
Wasser fein rein halten, wird aber jemand Asche oder sonst 
Unflat, Holdern, gesotten Garn oder anders in solch Wasser 
schtitten, der soli dem Rath zwey Groschen zur Strafe 
geben, ingleichen sollen die Fleischer ihre Kiittel in solch 
Wasser, so durch die Stadt flieBet, auch nicht waschen.

Ein jeder, der brauet, soli die Pfanne mit einem halben 
Pfund Unschlitt wohl schmieren, und nicht Schwarz machen, 
bey Strafe fiinf Groschen.

Welcher die Wannę oder Kubel in dem BrauhauB ohne 
Vorwissen des Biirgermeisters beim tragt und nicht zu 
rechter Zeit wieder hinein schaffet, soli zwey Groschen ver- 
fallen Seyn.

Auf dem Jahrmarkt sol] ein Burger nicht mehr denn 
ein halbes Gebraude thun und dasselbe verpfennigen, wird 
er aber mehr brauen, soli er doch nicht denn ein halb 
Gebraude schenken und das andere nicht eher aufthun, es 
haben denn die andern auch ausgeschenket. Es soli auch 
keiner, bey Verlust eines guten Schocks, uber drey Tage 
vor und drey Tage nach dem Jahrmarkt schenken.
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Es soli auch kein Burger, er sey wer er wolle, fremd 
Getrank, es sey Wein oder Bier, auf dem Jahrmarkt oder 
sonst im Jahr, ohne Vorwissen des Raths hereinfiihren, 
solches einlegen, heimlich oder óffentlich verpfennigen, 
solches auch, wenn es mit Vorwissen des Raths herein- 
gebracht, ohne ErlaubniB nicht wieder hinausverkaufen, 
denn dadurch wird unserm gnadigsten Fiirsten und Herrn 
der Zehend oder Tranksteuer entzogen und gemeiner Stadt 
Gewinn und Nutz geschmalert; welcher hierinnen briichlich 
befunden, der soli dem Rath ein gut Schock zur Strafe geben.

So oft man auf unserm RathhauB, es sey auf Wirth- 
schaften oder andern Fróhlichkeiten, zu tanzen erlaubet, 
welcher unztichtig tanzet, sich verdrehet oder- andere Ge- 
berde treibet, der soli in’s Gefangnifi gesetzet werden, er 
sey einheimisch oder fremd, und solches sollen allerwege 
die Plazgesellen, denen so nicht BewuBt darum haben, zu- 
vor anzeigen, und sie zu warnen, schuldig seyn.

Die Heimbiirgen sollen dem Hirten sein Korn auf vier 
Quartal, und jedesmahl unverzuglich, einbringen, das Vieh 
auch auf yiermahl beschreiben lassen; welcher dann sein 
Korn auf jede Frist nicht erlegen und entrichten wird, der 
soli sechs Pfennige zur Strafe geben.

Der Gemeinde und des Rats Weide, auch der Biirger- 
Weiden, soli manniglich mit Zahnschneiden oder andern 
Schaden zu thun, verschonen, bey Strafe fiinf Groschen.

Es soli kein Burger des Raths-Schleife oder Schrot- 
leitern, ohne ErlaubniB und Yorwissen des Raths hinweg- 
nehmen, noch auch anheim tragen lassen, sondern alsbald 
wieder an gehorigen Ort schaffen, bey Strafe sechzehn Pfennig.

Welcher Burger oder Burgerin unnothig Zetergeschrey 
oder andere Schreckungen anrichten wurde, es sey Tag 
oder Nacht, der soli einen hałben Gulden zur Strafe ver- 
fallen seyn.

Da sich Weiber oder Jungfrauen im RathhauB, Biirger- 
haufiern, im Backhaus oder auf der Gassen schelten, oder 
schlagen, so soli die Yerbrecherin einen halben Gulden 
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verfallen sein oder nach Gelegenheit mit GefangniB be- 
strafet werden.

So der Stadtknecht einen Burger im Balie der Noth 
um Hilfe und Beistand anrufet und der Burger solches 
nicht thun und ihm kein Gehbr schenket, der soli dem 
Rath mit einem Gulden zur Strafe verfallen sein.“

Das Statut ist mit seinen Bestimmungen von dem da- 
maligen Ratę unterzeichnet, und zwar mit der Bemerkung, 
daB die einzelnen Artikel jederzeit vermehrt oder vermindert 
werden konnen, auch ist der Bestatigungsurkunde noch eine 
Yerordnung beigefiigt, wonach das Statut alljahrlich zu 
Michaelis der Biirgerschaft durch den jedesmaligen Biirger- 
meister vorgelesen werden soli.

Der Eid, den die damals in den Rat zu Magdala ein- 
tretenden Mitglieder zu leisten hatten, lautete nach da- 
maliger Form:

„Wir schworen und geloben hiermit zu Gott dem All- 
machtigen und seinem heiligen Wort, daB Wir in Unserm 
aufgetragenen Rechtsstande zufbrderst Unsern gnadigst 
regierenden Landes-Fursten und Herrn jederzeit getreu und 
hołd sein, ferner auch gemeiner Stadt Frommen und Nutzen 
treulich und alles FleiBes suchen und beachten, gute Ord- 
nung und Polizei anrichten und erhalten und darbei die 
liebe Justitz manniglichen ohne allen Unterschied oder 
einiges Ansehen der Personen wiederfahren und genieBen 
lassen und in Summa uns in allen also bezeigen und ver- 
halten wollen, wie es Gott und ehrliebenden Rathsgliedern 
von Gottes und Rechtswegen oblieget und gebiihrt, was 
uns auch von geheimen und andern Rathssachen vertrauet 
und anvertrauet wird, das wollen wir bis in unsere Gruben 
verschweigen halten, so wahr uns Gott helfe und sein 
heiliges Wort durch Jesum Christum unsern Erlbser und 
Seligmacher. Amen.“

Eid der neuen Burger zu Magdala:
„Wir schworen und geloben hierdurch dem All- 

machtigen einen leiblichen Eid, daB wir vorerst unserm
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gnadigsten Landesherrn und dann auch dem Rath allhier 
jederzeit getreu, hołd und unterthanig sein wollen, und was 
uns von Alters her ais Burgera oblieget, geziehmet, eignet 
und gebiihret, uff Erfordern ganz willig und gehorsamlich 
thun und leisten und uff keinerlei Weise wider Recht und 
Billigkeit handeln, viel weniger Frevel und Widersetzlich- 
keit an uns verspiihren lassen wollen. So wahr uns Gott 
helfe und sein heiliges Wort.“

Akten des Rates zu Magdala vom 9. Juni 1688:
„Aus bewegenden Ursachen ist der Rath schlussig 

worden, dali diejenigen auswartigen Leute so allhier vor 
diesen einige Giither verhandelt, darauf aber, wie wohl 
hatte billig geschehen sollen, noch nicht Burger worden uff 
jeden Gulden Kaufgelder 6 Pfennige Biirgerrecht erlegen, 
die aber, so kiinftig etwa allhier einige Giither noch ver- 
kaufen mbgten, es sei und belaufe sich die Kaufsumme so 
wenig ais sie wollte, das halbe Biirgerrecht ais 3 Gulden 
10 Groschen 6 Pfennige aufier 'den Rathsgebiihren, forder- 
lichst dem Rathe davon abzufiihren krafftiglich verbunden 
seyn sollten. Welches nachrichtlich anhero registiret worden. 
Geschehen wie oben.

Clausula: Daferne aber ein Fremder uber hundert Gul
den allhier Giither kaufen wiirde, derselbe solle, er mogte 
allhier wiirklich wohnen und biirgerliche Nahrung treiben 
oder nicht, das vollige Biirgerrecht dem Rathe zu erlegen 
schuldig seyn.

Johann Grollherr, regierender Burgermeister.
Samuel Orlamunde. Joh. Georg Woche.“

Eid der Bewohner von Kleinlohma und KeBlar, uber die 
der Rat zu Magdala die Erbgerichte fuhrte :

„Wir schworen und geloben hierdurch dem Allmach- 
tigen einen leiblichen Eyd, daB wir vorerst unserm gnadigsten 
Landesfiirsten und Herrn, dann dem Stadtrath zu Magdala 
ais unsern Gerichtsherrn jetzo und kiinftig, getreu, hołd 
und gewartig seyn, ihren Schaden bei Tag und Nacht 
wahren und soyiel uns móglich verhiiten, Nutz und Frommen 
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aber, bestes Vermdgens treulich zu fórdern, auf Erfordern 
williglich und gehorsamlich erscheinen und folgen, auch 
nach dero Yerbothen und Gebothen uns yerhalten und uns 
der Gebuhr nach allenthalben ais getreuen und gehorsamen
Unterthanen eignet, gebiihret und wohl anstehet, yerhalten 
wollen. So wahr mir Gott helfe und sein heiliges Wort,
durch Jesum Christom unsern Erlóser.

HanB Sellner
HanB Caspar Crahmer
HanB Heinrich Schropffer
HanB Heinrich Feuerstein

Amen.'1

von Kleinlohma.

Heinrich Delie
HanB Mortag
Simon Scheller

Die Genannten haben

■ von KeBlar.

den Eid geleistet.
Infolge der Landeseinteilung, im Jahre 1672, erhielt 

der Herzog Bernhard von Sachsen-Jena die Stadt Magdala 
mit der Vogtei, und es traten dabei auch beziiglich der 
Gerichtsbarkeit Yeranderungen ein, indem die Burger der 
Vogtei Magdala dem Amte Kapellendorf einyerleibt wurden. 
Der dortige Amtsschbsser forderte deshalb die Schultheifien, 
Heimbiirgen und Gerichtsschbppen der Vogtei auf, am 
9. Noyember 1672 in Kapellendorf zu erscheinen. Die 
meisten Rechtssachen, welche bisher das Vogtei- und Rats- 
gericht zu Magdala erledigt hatten, fielen nun dem Amte 
Kapellendorf zu, weshalb die Tatigkeit derselben sich sehr 
einschrankte. Diese Lahmlegung, yielleicht auch wegen der 
fiir den bisherigen Sprengel etwas unbeąuemen Neuęrung, 
yeranlafite die Gerichte in den Jahren 1672—1694 zu Uber- 
griffen dem Amte gegeniiber, so daB letzteres bei dei- 
Landesregierung gegen den Rat und das Manteuffelsche 
Gericht oft Klage fuhrte, worauf denselben im Noyember 
1683 eine Strafe von 15 Talern auferlegt wurde.

Die Backhauser waren damals Eigentum des Ortes; 
allein die Landesherrschaft brachte um diese Zeit altere
Rechte zur Geltung, wodurch dem Ratę zunachst der Pacht 
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fur dieselben und weiter dereń. Besitz entzogen wurde, 
desgleichen fielen auch die nach der im Jahre 1688 auf- 
gestellten Backordnung zu zahlenden Backstrafen dem fiirst- 
lichen Amte zu.

Im Jahre 1691 kam Magdala mit der Vogtei an den 
Herzog Wilhelm Ernst von Sachsen. Auf ein wiederholtes 
Gesuch des Johann Christian Willen zu Magdala erteilt 
der Herzog am 26. Marz 1693 einen Lehn- und Konzessions- 
brief folgenden Inhalts: „Johann Christian Willen soli be- 
fugt sein, das bei dem Stadtlein Magdala herfurgethane 
Bergwerk, bestehend in drei Zechen: die neue Ramszeche, 
den Bleiglanz und den Wachsfurt, jede mit 14 Pfundgruben 
und Zubehór nach Bergmannsart fortzubauen und alle me- 
tallischen Erze, wie auch allerhand Edelsteine zu schiirfen.“

Das Bergwerk befand sich jedenfalls am westlichen 
Abhange der Kleinschwabhauser Hohe, rechts der beiden 
Mtihlen. Die geringe Ausbeute und vor allem der Mangel 
an Betriebskapital veranlaBten schon binnen kurzer Zeit 
die Einstellung der Bergmannsarbeiten.

Nach den Akten des Archivs fanden die bereits be- 
riihrten Bestatigungen der Gesuche bezuglich der alljahr- 
lichen Wahlen der Biirgermeister, Kammerer und Ratsmit- 
glieder auch im 17. und 18. Jahrhunderte weiter statt 
Die Gesuche richtete der Rat direkt an den Landesfiirsten, 
die Riickantworten und Genehmigungen vermittelte das Amt 
Kapellendorf. Bis 1697 werden folgende hiesige Biirger- 
meister genannt: Samuel Orlamunde, Hans Woche, Doring, 
Bauern, Wittichen und GroBherr, dann bis zum Jahre 1760: 
Schneider, Adam Pfutz, Wilhelm Micheln, Nikol GroBherr 
und Doring. In den Akten des Archivs finden sich auch 
eine Anzahl Beschwerdeschriften des Rates, verfaBt von 
den Stadtschreibern und unterzeichnet von den Biirger- 
meistern und Ratsmitgliedern. Eine solche vom 24. Juli 
1715 behandelt den Streit zwischen der Stadt und dem 
Kammergute wegen Erhaltung des Rats- oder Stadtteiches. 
Nach der gerichtlichen Entscheidung fallt dieselbe dem Orte 
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zu. In einer weiteren, vom 16. August 1716, wird der Rat 
wegen der kurzeń Wahlzeit der Biirgermeister und Kam- 
merer vorstellig und bittet um Verlangerung auf wenigstens 
2 Jahre; gleichzeitig gedenkt die Eingabe der geringen 
Gehalter der Genannten und halt dieselben fur erhbhungs- 
bedurftig, da jeder Biirgermeister jahrlich nur 12 und jeder 
Kammerer 6 Gulden erhalte. — Am 6. Dezember 1729 
beschwert sich der Rat wegen Ubertretung des Statuts 
seitens des Gasthofspachters Otto. Der Gasthof war da- 
mals von der ftirstlichen Kammer, die einen Erbzins von 
demselben forderte, angekauft worden. Der genannte Pachter 
richtete sich ais Wirt nicht nach dem Verbot des Rates, 
sondern gestattete das Spielen an den Sonn- und Feier- 
tagen, was im Ratskeller und iiberhaupt nach dem Statut 
nicht erlaubt war. Die demselben zugegangene Warnung 
hatte er nicht beachtet und die geforderte Strafe ver- 
weigert. — Mit dem Ubergange des hiesigen Rittergutes 
an den Staat war auch die Gerichtsbarkeit der Vogtei 
Magdala dem Amte Kapellendorf zugefallen; trotzdem hatte 
der Stadtrat, dem die Ausiibung der Gerichtsbarkeit eben- 
falls zustand, die unter dem Orte liegenden Miihlen in sein 
Bereich gezogen, obgleich die Rechtsverhaltnisse derselben 
■dem Amte und dem Orte gegeniiber mittelst Vertrages von 
1582 schon geordnet waren. Infolge einer Schuldklage der 
Sbmmeringschen Erben gegen den Wiesenmuller Adam 
Quensel lieB der Rat die Miihle bffentlich verkaufen und 
zog die Betrage ein, aus welchem Grunde das genannte Amt 
bei der ftirstlichen Regierung zu Weimar gegen den Stadt
rat Klage fiihrte. Die Vertreter der streitenden Gerichte 
erschienen deshalb am 10. Mai 1780 vor der Regierung 
um sich zu vergleichen. Der Stadtrat zu Magdala raumte 
wahrend der Yerhandlung ein, daB dem Amte zu Kapellen- 
dorf die Gerichtsbarkeit allein zustehe, er bewilligte ferner, 
von den etwa in Zukunft zu erhebenden Hilfsgeldern die 
Halfte an das Amt zu zahlen, forderte aber jahrliche Ab- 
gaben von den Miihlen, die besonders in der Urkunde fest- 
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gestellt werden und wodurch fernerhin eine Absonderung 
derselben vom Orte nicht mehr moglich war. Den Yer- 
gleich unterzeichneten die Yertreter des Amtes Kapellen- 
dorf und folgende Ratsgerichtsmitglieder zu Magdala: Johann 
Wilhelm Otto, Christian Friedrich Zenker, Johann Jakob 
Walther, Johann Heinrich Liebeskind und Johann Simon 
Zwatz. Die Urkunde ist am 8. Januar 1784 ausgefertigt 
und am 22. Marz desselben Jahres auf der Wilhelmsburg 
zu Weimar bestatigt worden. .

Von 1760 ab verwalteten Dr. Hunnius und Wilhelm 
Otto das hiesige Burgermeisteramt. Es war auch kurz 
danach der Hofadvokat Friedrich Zenker zum Stadtschreiber 
ernannt worden, der dann von 1787 an ais Btirgermeister 
amtierte, den man jedoch 1795 wegen anstoBigen Lebens- 
wandels seines Amtes entsetzte. An dessen Stelle trat 
1796 der Apotheker Gustav Gansert, und in den Jahren 
1811 und 1812 bis 12. Februar 1826 dessen Nachfolger 
Dr. August Wilhelm Dennstedt. Gegen Ende des 18. Jahr
hunderts erhielt Johann Samuel Wernick die Stadtschreiber- 
stelle, die er viele Jahre bekleidete; seine Tatigkeit ais Biirger- 
meister und Yorsitzender des Stadtrates yollzog derselbe 
bis Ausgang der 20er Jahre des yorigen Jahrhunderts; er 
geriet danach in armliche Yerhaltnisse.

Noch schlimmer erging es dem damals hier lebenden 
Hofadyokaten Johann Friedrich Bogenhard, geboren am 
10. Oktober 1757 zu Saalborn, dessen Yater, wie schon 
angegeben, bis zum Jahre 1802 ais Pfarrer und Adjunkt 
hier angestellt war. Zur Zeit der Freiheitskriege war der 
Hofadyokat Bogenhard einige Zeit ais Furstlich weimarischer 
Etappenschreiber tatig, yerarmte aber spater, so daB er von 
Almosen des hiesigen Stadtrates leben muBte und im beklagens- 
werten Zustande am 2. Januar 1823 im einem Alter von 
65 Jahren starb. Sein Sohn, Karl Bogenhard, hier geboren am 
3. April 1811, bildete sich, nachdem er einige Jahre das Gym- 
nasium zu Weimar besucht hatte, in der Hofapotheke zu 
Jena ais Apotheker aus, wurde dort mit dem Professor Dr.
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Schleiden bekannt, der den unter armlichen Umstknden sich 
emporarbeitenden jungen Mann sehr schatzte und unterstutzte. 
Bogenhard wurde ein sehr bedeutender Botaniker. Er 
schrieb in den 40er und 50er Jahren des vorigen Jahr- 
hunderts unter sehr schwierigen Verhaltnissen und fast mit 
Aufopferung seiner Gesundheit eine Flora von Jena und 
Umgegend, die wegen ihres wissenschaftlichen Wertes bis 
heute wohl noch nicht iibertroffen worden ist. Bogenhard 
hielt sich auch oft in Magdala bei seiner noch lebenden 
Mutter auf und war besonders mit dem damaligen hiesigen 
Apotheker Friedrich Gilbert befreundet. Beim Brande im 
Jahre 1849 hatte er das Unglfick, seine wertvollen und 
umfangreichenbotanischen undmineralischen Sammlungen, so
wie seine kleine Apotheke zu verlieren. In seinem 41. Lebens- 
jahre — 1852 — wanderte Bogenhard mit einer An- 
zahl Magdalensern nach Amerika aus und ist seitdem ver- 
schollen. Professor Dr. Thomas in Ohrdruf hat in neuerer 
Zeit sehr umfangreiche Forschungen iiber den Lebensgang 
des Karl Bogenhard und seine damaligen Beziehungen zum 
Professor Schleiden angestellt. Die Mutter des Karl Bogen
hard, geboren am 26. Oktober 1787, starb hier am 18. Ok
tober 1857 im Alter von 70 Jahren.

Durch den Landerzuwachs, den das Herzogtum Sachsen 
im Jahre 1815 erhielt, kam auch die Stadt Blankenhain 
mit der friiheren Grafschaft Hatzfeld, die bisher dem 
Kónigreich PreuBen gehorte, an Weimar. Nach dem Wiener 
KongreB wurde das Herzogtum Weimar bekanntlich ein 
GroBherzogtum und das preufiische Amt Blankenhain nach 
dem 21. April 1815 ein GroBherzogliches Justizamt, worauf 
dann am 1. Oktober 1818 die Aufhebung des zeitherigen 
Amtes Kapellendorf, dem auch Magdala unterstellt war, 
erfolgte. In der Yerordnung der GroBherzoglichen Landes- 
regierung vom 5. Oktober 1818, betreffend die Aufhebung 
des zeitherigen Amtes Kapellendorf, wird auch die dem
selben in gewissen Fallen bisher zugestandene Gerichtsbar- 
keit fiir Magdala aufgehoben und dem dasigen Stadtrate 
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besonders auch die gesamte Erbgerichtsbarkeit tiberwiesen. 
1829 erhielt Magdala in Gemeinschaft mit Blankenhain ein 
Stadtgericht, welches in letzterer Stadt schon langer be- 
standen hatte. Fiir das genannte Jahr betraute die Behbrde 
den Stadtrichter Wirth zu Blankenhain mit der Justiz- und 
Stadtgerichtsverwaltung fiir Magdala. Der von dem Gericht 
benutzte Stempel trug die Umschrift: GroBherzogliches 
Stadtgericht zu Blankenhain und zu Magdala. Das Stempel- 
feld enthielt den springenden Lbwen mit einer Krone iiber 
demselben. Fiir das Stadtgericht Magdala bestand aber 
auch ein besonderer Stempel mit dem springenden Lbwenj 
einem Mannerkopfe und der Umschrift: GroBherzogl. S. W. E. 
Stadtgericht zu Magdala. Der in der Gemeinderechnung 
am 13. Oktober 1848 beglaubigte Beleg enthalt diesen 
Stempel. Die Stadtrichter Schumann und Wernick, die 
auch den Titel Stadtrat fiihrten, leiteten bis Ende 1848 das 
Gericht, das man dann mit dem Justizamte Blankenhain 
vereinigte; aber es wurden noch bis 1. Juli 1850 Gerichts- 
tage des Stadtgerichts im damaligen Umlaufschen Hause 
hier durch den Stadtrichter Wernick abgehalten. Zum Per- 
sonal des Stadtgerichts gehórten auch die damaligen Stadt- 
vorsteher Roltsch und Zbllner, zwei Stadtratsmitglieder und 
den Stadtschreiber Zier. An Stelle des Stadtvorstehers 
Zbllner wahlte die Burgerschaft im Jahre 1849 den Land- 
wirt Friedrich Kbrner zunachst ais Stadtvorsteher und dann 
zum Biirgermeister, welchem Amte er mit einer mehrjahrigen 
Unterbrechung bis zum Jahre 1885 yorstand. Wahrend 
der langen Amtsdauer desselben yollzogen sich in Mag
dala wichtige Vorgange, die tiefe Eingriffe in das wirt- 
schaftliche Leben der Bewohner zur Folgę hatten, indem 
sie denselben groBe Opfer auferlegten. Nicht zu reden von 
dem groBen Brande im Jahre 1849, erfolgte dann 1856 die 
Zusammenlegung der Grundstiicke, ausgefiihrt vom Oko- 
nomiekommissar Stichling und dessen Gehilfen aus Weimar. 
Die Ortsflur, dereń Boden alle landwirtschaftlichen Frucht- 
gattungen zu erzeugen im stande ist, bekam von dieser Zeit 
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an eine andere Gestalt, denn es verschwanden nach und 
nach die meisten Steinrander, Graben und das Unland, 
namentlich an den sogenannten Sommerbergen, wodurch die 
Ertragfahigkeit der Flurteile im allgemeinen erhóht wurde. 
Die Grundstiickzusammenlegung forderte freilich auch die 
Anlage von 7—8 StraBen, mehrfach mit bedeutender Steigung, 
bei einer Lange von 2—3 km, sowie den Bau mehrerer 
Briicken. Besonders zu Gunsten der Nachkommen wurden 
alle diese Arbeiten ausgefiihrt. Die damaligen Bewohner 
iiberwanden die schwierige Lagę, die neben den aufzu- 
bringenden Mitteln der Gemeindevertretung auch sehr be- 
deutende Arbeiten verursachte, in einem Zeitraume von 
10—15 Jahren.

Der Biirgermeister Friedrich Korner, der auch lange 
Jahre das Standes- und Friedensrichteramt gefiihrt hatte, 
legte mit Ende des Jahres 1884 sein Amt nieder. Nach 
vorangegangener Wahl trat der Gutsbesitzer Eduard Hiinger 
am 1. Januar 1885 das Burgermeisteramt an; man wahlte 
denselben auch fiir die Folgezeit wieder. Derselbe wurde 
1897 ais Kandidat behufs Neuwahl eines Landtagsabgeord- 
neten fiir den Kreis Blankenhain aufgestellt und gewahlt, 
was sich auch fiir die nachste Landtagszeit im Jahre 1900 
wiederholte.

Die Kriegs-, Brand- und Wasserschaden des Ortes.

Wenn auch die Verwiistungen, welche die Stadt Mag
dala durch den dreifiigjahrigen Krieg zu erleiden hatte, 
nicht mit den hier veriibten Greueln des Bruderkrieges zu 
vergleichen sind, so miissen sie immerhin auch ais folgen- 
schwer fiir den Ort bezeichnet werden. Vielfache Brande, 
wozu sich auch Teuerung, Krankheiten und Pliinderungen 
gesellten, hatten nicht nur die Mittel der Bewohner voll- 
standig erschópft, sondern auch die Zahl der letztern stark 
vermindert, so dali eine Landesbesichtigung im Jahre 1642 
in Magdala nur 141 Personen zahlen konnte, die in 37 Hausera 



Geschichte der Stadt Magdala und der Burg Madela. 223

wohnten. 21 Wohnungen standen leer, und von allen iib- 
rigen sah man nur die Trummerhaufen. Die Bewohner be- 
saBen noch 2 Pferde und 20 Rinder, 255 Acker der Flur 
waren bestellt, 888 dagegen lagen wtist, und es erklart sich 
daraus auch die Teuerung, die in den Jahren 1622 und 
1631 eingetreten war.

Schon monatelang vor der Schlacht bei Jena lagen 
zahlreiche preuBische Truppen in Magdala, dereń Yerpflegung 
von den Ortsbewohnern groBe Opfer forderten, dazu kam 
aber noch, daB den Ort am 13. Oktober 1806 zur Nachtzeit 
franzbsisches Militar tiberrumpelte. Um sich zu schutzen, 
flohen viele Einwohner mit notdiirftiger Habe in die Walder 
und lieBen in Eile und Angst Yorrate zuriick, die den Pliin- 
derern in die Hande fielen. Unter den Eliehenden befand 
sich auch der Ratswirt Ernst Konig, der das Rathaus eben- 
falls im Stiche gelassen und verschlossen hatte. Die Fran- 
zosen erbrachen es und raubten besonders die Lebensmittel, 
alles Getranke, dazu auch Holz, Gerate und bares Geld. 
Ohne die Wasche und Kleidungsstticke hatte der Genannte 
den Yerlust von 228 Talern 4 Groschen. Jene Pliinderung 
der Franzosen versetzte die in ihre stark beschadigten und 
leeren Hauser zuriickkehrenden Einwohner lange Zeit in 
Dtirftigkeit.

1813, in der Woche vor Ostern, belegten die Fran
zosen den Ort mit Einąuartierung, derselbe wurde in 
etlichen Tagen vollstandig ausgesogen, denn es lagen zuerst 
3000 und kurz darauf 700 Mann hier. Auf dem Eriedhofe, 
in der Nahe der Kirche, ziindeten etwa 300 Mann ein 
groBes Biwakfeuer an, wodurch das Kirchengebaude in groBe 
Gefahr kam. An den Kampfen der Befreiung Deutschlands 
vom franzosischen Joche, in den Jahren 1813—1815, nah- 
men nach einer noch vorhandenen Erinnerungstafel folgende 
von hier stammenden Soldaten teil: Adam Christian Bartho- 
lomaus, Friedrich Gerstenberg, Anton Kiihn, Heinrich Nikolai, 
Friedrich Eckardt, Michael Hecht und Christian Eichhorn. 
Die Tafel nennt auch noch den Kompagniechirurg Friedrich
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Heinrich Keyl, der sich nach den Kriegsjahren in Magdala 
niedergelassen hatte. Am 22. Juni 1851 iiberreichte man 
den treuen noch lebenden Veteranen eine einfache Fahne, 
welche noch in der Kirche aufbewahrt wird.

Nach dem Bruderkriege ist Magdala noch oft durch 
Feuerschaden heimgesucht worden, wovon an einigen Stellen 
bereits die Rede war. Sehr verhangnisvoll fur den Ort 
wurden die Brande, die wahrend des dreiBigjahrigen Krieges 
ausbrachen, denn 1624 vernichtete ein solcher die halbe 
Stadt mit der Kapelle neben dem Rathause, 1630, den 
12. August, brannte fast die ganze Stadt nebst Pfarrei und 
Nebengebauden nieder. — 1663, den 4. Oktober, geriet das 
Haus des Hans Pflanzer hier, dessen Frau zwischen 2 und 3 Uhr 
nachmittags mit Flachsbrechen und Holundermuskochen be- 
schaftigt war, in Brand. Die dadurch entstandene groBe 
Feuersbrunst legte uber 50 Hauser in Asche, und es fanden 
dabei, laut Kirchenbuch, mehrere Personen ihren Tod. Im 
Winter des Jahres 1708, am 24. Dezember, brannten 
39 Wohnhauser und 28 Nebengebaude ab, wodurch die 
Abgebrannten obdachlos wurden und die Mildtatigkeit ihrer 
Mitburger und der Bewohner der Umgegend in Anspruch 
nehmen muBten. 1747 steckte der Stadtknecht Wilhelm 
Waldmann hier das Rathaus an, welches bis auf die Mauera 
niederbrannte. Nach Gestandnis desselben vor dem Stadt- 
rate verurteilte das zustandige Gericht den Verbrecher zum 
Tode, wozu er von dem Pfarrer Schukelt zu Kapellendorf 
und Adjunkt Heinrich Pflug von hier vorbereitet wurde. 
Am 26. April 1748 erfolgte die Enthauptung Waldmanns 
zu Kapellendorf auf dem Sperlingsberge, worauf man dessen 
Kopf, nach damaliger Sitte, an eine Stange befestigte. In 
der zweiten Halfte des 18. und Anfang des 19. Jahrhunderts 
blieb Magdala von grbBeren Branden verschont, aber in der 
Nacht des 8. Oktober 1831 entstand in dem Backhause 
hinter dem Ratskeller Feuer, das 57 Gebaude, besonders 
der Herrengasse, einascherte und die Abgebrannten in Not- 
lage yersetzte. In No. 29 des Weimarischen Wochenblattes
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erfolgten damals Aufrufe zur Unterstiitzung fiir die Abge- 
brannten von seiten der Landesdirektion und dem Orts- 
vereine, unterzeichnet von dem Stadtrichter Schumann und 
Pfarrer Gbring. Die Gaben und Hilfsleistungen, wofur in 
der Zeitung gedankt wurde, flossen reichlich. Ein weiterer 
Brand am 26. Marz 1847 bezog sich auf das Thierbachsche 
Gehbft, das schbnste im Orte. Dasselbe war schon 1831 
abgebrannt und 1832 ais Neubau vollendet. Jetzt brannte 
es wiederholt bis auf das untere Stock des Wohnhauses ab. 
— 1849, den 8. Oktober — es war ein Montag — fand 
einer der groBten Brande des Jahrhunderts statt. Das 
Feuer war gegen 1 Uhr nachmittags in dem damaligen 
Zellschen Hause durch zwei Kinder, die, wahrend sich die 
die Eltern auf dem Felae befanden, mit Ztindhblzchen 
spielten, entstanden. Durch den Sturmwind getragen, fand 
die Flamme nach langerer Trockenheit in den gefullten 
Scheunen und Strohdachern reichliche Nahrung, so daB in 
wenig Stunden der ganze siidliche Teil des Ortes, 36 Wohn- 
hauser mit Nebengebauden. vernichtet und 46 Familien ob- 
dachlos wurden. Unter den Gebauden befanden sich auch 
die Apotheke und das Rathaus; letzteres brannte nur aus, 
und die starken Mauera blieben stehen. Angesichts der 
traurigen Lagę der Bewohner erlieB der Stadtrat einen Auf- 
ruf, auch bildete sich alsbald ein Hilfsverein, der die groBt- 
mógliche Tatigkeit nach auBen entwickelte. Allseitig 
wurde den ungliicklichen Bewohnern, die fast alle Habe 
verloren und dem herannahenden Winter schweren Herzens 
entgegensahen, die grofite Teilnahme und Hilfsbereitschaft 
entgegengebracht. An der Spitze der Helfer standen die 
hbchsten Hertschaften des Landes, zunachst durch bedeutende 
Geldspenden. Ihre Kaiserliche Hoheit die Frau GroBherzogin 
sandte am nachsten Tage Personal, Waren, eine Koch- 
maschine nach hier, damit die Abgebrannten uber eine 
Woche warme Speisen erhalten konnten. Seine Kónigliche 
Hoheit der ErbgroCherzog Karl Alexander begab sich am 
11. Oktober persónlich nach Magdala, besichtigte unter

XXIV. 15
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Leitung des Hilfsvereins die Brandstatten und erteilte in 
huldvollster Weise Anordnungen zur schleunigsten Hilfe, 
auch auBerte Seine Kbnigliche Hoheit bei Besichtigung der 
Ruinę des Rathauses den Wunsch, daB der altertumliche 
Bau dem Orte erhalten bleiben mochte. Die milden Gaben 
an Geld, Getreide, Nahrungsmitteln und Kleidungsstiicken 
flossen von ullen Seiten in der umfangreichsten Weise zu. 
Nach den vorhandenen Sammellisten betrugen die iiber- 
sandten Geldbetrage iiber 3600 Taler. Der damalige Maler 
und spatere Professor Mardersteig stellte in seiner Kiinstler- 
werkstatt eine Sammelbiichse auf, die iiber 50 Taler fiir 
die Abgebrannten ergab. Der Stadtrat zu Weimar spendete 
50 Taler zum Wiederaufbau des Rathauses. Es wird auch 
der Sammlungen der Schulen des Grofiherzogtums und der 
angrenzenden Lander riihmend gedacht. Die Schiller des 
Wilhelm - Ernstischen Gymnasiums zu Weimar iibergaben 
den Abgebrannten die Geldspende des groBen Wilhelms- 
tages im Betrage von 20 Talern 4 Groschen 8 Pfennigen. 
DaB iibrigens die oben erwahnte Tatigkeit des Hilfsvereins 
eine riihrige und erfolgreiche gewesen ist, beweisen auch 
die zahlreichen Sammelstellen in den meisten Stadten des 
GroBherzogtums und weiteren Kreisen; sogar aus Bremen 
wurden 71 Taler hierher gesandt. An Getreide erhielten 
die Abgebrannten gegen 410 Scheffel, meistens Korn und 
Gerste. Die Verteilung der Liebesgaben erfolgte all- 
wbchentlich vom Oktober 1849 bis Eebruar 1850, auch 
hatte man fiir die Obdachlosen Winterwohnungen beschafft. 
Nur 11 der abgebrannten Eamilien hatten Mobiliar bei der 
„Magdeburger Feuerversicherungsgesellschaft“ versichert und 
sprachen derselben fiir die rasche Befriedigung der An- 
spriiche Anerkennung und Dank aus. Mit Hilfe der fiir 
die damalige Zeit sehr bedeutenden Unterstiitzungen wurde 
es den Abgebrannten móglich, den Teil des Ortes in der 
Gestalt wieder aufzubauen, die er gegenwartig hat. Der 
Neubau der meisten Wohnhauser erfolgte schon im Jahre 
1850. Bei der Anweisung der Bauplane fand die Erweite-
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rung und Begradigung der StraBen, wozu noch eine neue 
kam, angemessene Berucksichtigung. Dei- Besitzer der Apo- 
theke, Friedrich Gilbert, lieB dieselbe entsprechend ver- 
gróBern, so dali die neue Apotheke nun eine Zierde des 
Ortes bildete. 1851 wurde auch das Rathaus vollendet 
und zu Michaelis dem Verkehr iibergeben; gleichzeitig er- 
hielt der Ratskellerwirt pachtweise die in besseren Stand 
gesetzte Brauerei mit der Bedingung, einen Braumeister 
anzunehmen. — Die weiter in der zweiten Halfte des 
19. Jahrhunderts stattgefundenen Brande bezogen sich nur 
auf einzelne Gehbfte.

Wegen der tiefen Lagę hat Magdala von jeher durch 
Wasser viel zu leiden gehabt. In dem westlich und stid- 
westlich vom Orte liegenden Pfingsttale und Lohmaer 
Graben, gebildet durch einen friiher unbewaldeten Teil des 
Kótsches und den Lohmaer Berg, welche rechts und links 
noch durch eine Anzahl Seitengraben verbunden sind, 
sammelten sich bei starken Gewitter- und Regengiissen 
grofie Wassermassen, die in kurzer Zeit Magdala uber- 
fluteten. Der Pfingsttalbach, dessen Lauf vorzeiten eben- 
falls die gegenwartige Richtung verfolgte, uberschwemmte 
wohl auch das fruhere Madela, trotz der Annahme, daB das 
Bett derselben viel tiefer lag ais jetzt und man wohl auch 
das Wasser in den urkundlich erwahnten Stadtgraben leitete; 
es stehen jedoch Nachrichten dariiber nicht zur Verfiigung. 
Wie an sehr vielen Orten Thuringens richtete die gro Ge 
Wasserflut am 29. Mai 1613 auch in Magdala grofien 
Schaden an, denn es ertranken 15 Menschen, 38 Stiick Vieh, 
dazu begrub die Fiut 4 Hauser und 18, darunter die 
HarraBsche Feldmiihle, die Stadt-, Wiesen- und Olmiihle, 
wurden verwiistet. Nach einem Berichte des damaligen 
Besitzers des Edelhofes, Kaspar Abraham von HarraB, war 
in dessen Garten das Wasser uber 16 Ellen hoch gestiegen. 
Am Sommerjahrmarkt des Jahres 1760 zerstórte das aus 
dem Pfingsttale kommende Wasser die Kramerbuden und 
fiihrte Kisten, Kasten und Langholz mit sich fort. Die 
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starkę Wasserflut ani 29. Juni 1778 beschadigte sogar 
Hauser. Auf der oberen Seite des groBen Angers befand 
sich damals ein Gasthof, der vom Wasser am meisten be- 
droht war. Ais die darin wohnende Familie Ruder die 
Gefahr merkte, verlieB dieselbe das Haus bis auf die Frau 
Ruder, die aushalten wollte; allein dieselbe mufite, da das 
Gebaude wirklich in Gefahr kam, mittelst einer Leiter ge- 
rettet werden. Den Gasthof, der fernerhin nicht mehr be- 
wohnbar war, entfernte man und verwandelte die Baustatte 
in einen Garten. Das Wasser richtete im Orte aufierdem 
noch groBe Verwiistungen an, so daB eine ziemliche Anzahl 
der Bewohner in eine bedrangte Lagę geriet. Der Pfarrer 
Bogenhard erwirkte durch ein Bittgesuch eine Landes- 
kollekte fiir die Wasserbeschadigten.

Auch im 19. Jahrhundert blieb Magdala von Wasser- 
schaden nicht befreit. 1811, den 21. Mai, zog ein starkes 
Hagelwetter uber den Ort und dessen Plur, welches das 
gesamte Wintergetreide und die jungę Saat zu Grunde 
richtete, das Feld fuBhoch mit Hagelkórnern iiberzog und 
in Magdala viele Fenster und Dacher zerstbrte. Die wolken- 
bruchartigen Regengiisse des Unwetters fiihrten eine groBe 
Uberschwemmung herbei.

Im Juni des Jahres 1830 traten in Thiiringen iiberall 
sehr heftige Gewitter auf, von denen auch einige, mit 
Wolkenbruchen yerbunden, entsetzliche Yerwiistungen hier 
und in der Umgegend hinterlieBen. Ein Fuhrmann verun- 
gliickte samt Pferden und Wagen, die Fiut riB Briicken 
und Stege mit fort und beschadigte die Wohnhauser stark. 
Schlamm und Steine hatten sich im Orte dermaBen an- 
gehauft, daB derselbe einer Wiiste glich, auch wurden 
zahlreiche Baume, besonders Obstbaume, durch das 
Wasser entwurzelt, und in vielen Kellera die Yorrate 
vernichtet.

Die Hochgewasser des Jahres 1845, welche eben auch 
ais eine Wirkung starker Gewitter anzusehen waren, er- 
folgten in den Monaten Mai und Juni.
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Am 30. Mai iiberschwemmte der Madelbach die rechts 
desselben liegenden Felder, grofie Wassermassen fullten 
den Flutgraben und stromten an der Gartenmauer des 
Edelhofes voriiber. Mehrere hiesige Manner stiegen iiber 
die Mauer, um zu der iiber die Madei fiihrenden sogenannten 
Schafbriicke zu gelangen und das vorbeischwimmende Holz 
aufzufangen. Unter denselben befand sich auch der im 
Edelhofe wohnende Leinewebermeister Christoph Gersten- 
berg, der bei dieser Arbeit in das Wasser sttirzte und 
ertrank. Mit groBer Heftigkeit wiederholten sich die
Gewitter am 8. und 19. Juni. Ein Haus neben der
Kirchenbriicke brannte, vom Blitz getroffen, nieder. Am 
letztgenannten Tage stieg das aus dem Synderstedter 
Tale und aus dem Pfingsttale kommende Wasser zu 
einer noch nie gesehenen Hbhe, zerstorte Felder und 
Garten, nahm eine Kegelbahn im Orte mit fort und 
richtete besonders auch arge Zerstórungen in der Wiesen- 
und Olmiihle an.

Jahrhundertelang bahnten sich die Gewasser des 
Pfingsttales und Lohmaer Grabens unter groBer Schadigung 
den Weg ziigellos durch den Ort, vorziiglich iiber den 
groBen Anger und lagerten oberhalb der friiheren Kirchen- 
briicke ungeheure Steinmassen ab; aber niemals war der 
Gedanke angeregt worden, den Bachlauf anderweit zu regeln, 
um dadurch zunachst fiir die bestehenden Verhaltnisse 
Wandel zu schaffen und gleichzeitig dafiir zu sorgen, daB 
die ZweckmaBigkeit des Unternehmens auch von der Nach- 
welt jederzeit gebiihrend anerkannt werde. Erst dem 19. 
Jahrhundert blieb die Regelung des Bachlaufes vorbehalten, 
denn gegen Ende der 60er Jahre beschlofi die Gemeinde- 
vertretung unter dem Biirgermeister Kornet und auch auf 
Anregung der Yerwaltungsbehorde, das Bett des Pfingsttal- 
baches ober- und innerhalb des Ortes zu erweitern, zu ver- 
tiefen und móglichst zu begradigen, um das Wasser fiir 
alle Zeiten rasch durch den Ort zu befordern. Das Bett 
erhielt eine Breite von nahezu 4 und eine Tiefe von l1^ 
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bis 2 m, wurde innerhalb der Stadt gepflastert und an den 
Seiten mit Futter- und Wassermauern geschiitzt, auch legte 
man oberhalb der Kirchenbriicke ein Stauwehr an. Die 
neue Kirchenbriicke baute der Maurermeister Karl Denn- 
stedt, der sie im Jahre 1870 vollendete. Infolge der 
durch die Grundstuckzusammenlegung veranderten Boden- 
verhaltnisse des Pfingsttales und Lohmaer Grabens, ferner 
durch den Holzbestand der Pingau und des Kótsches 
sind die Uberschwemmungen durch starkę Gewitter in 
den letzten 30—35 Jahren von dem Orte fern geblieben. 
Der gegen 500 m hohe Kotsch ist fiir die Gegend eine 
zuverlassige Wetterscheide und fiir Magdala ein Wetter- 
ableiter.

Die Erbauer der Burg und des Ortes Madela muCten 
bei der Anlage derselben besonders auf giinstige Wasser- 
verhaltnisse Bedacht nehmen, was auch besonders der 
bauende Ritter damals reiflich erwog und dabei gewil! 
einen weitschauenden und wirtschaftlichen Blick bekundete. 
Sein Heim legte er an die Madei, lieB zur Befestigung der 
Burg das Wasser in den Wallgraben fiihren und unterhielt 
in der Burg einen Brunnen. Diese Einrichtungen ver- 
schwanden nun zwar mit dem Falle der Burg, aber der 
Ritter hatte beim Durchspahen der Gegend westlich der 
Burg erkannt, daB der unterirdische Lauf der Quellen im 
heutigen Pfingsttale und am Hainberge schon damals eine 
ostliche Richtung nahm und deshalb zur Wasserversorgung 
des zu erbauenden Ortes dienen konne. Seit dieser Zeit 
ist dies immer der Fali gewesen, und die zahlreichen 
Brunnen des heutigen Magdala erhalten den Wasserbedarf 
noch aus diesem Quellengebiete, das ihnen stets ein klares, 
etwas kalk- und salpeterhaltiges Wasser liefert. Dasselbe 
ist auch zu allen Zeiten der Gesundheit der Menschen und 
Tiere zutraglich gewesen, denn es kann durch Urkunden 
bis in die altesten Zeiten zuruck kein Beweis erbracht 
werden, daB jemals eine Seuche hier durch verdorbenes 
Wasser der Brunnen eingetreten ware. Die stille Berg-,
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Wald- und Talgegend hat dem Orte stets reines Wasser 
zugefuhrt und wird es auch weiter tun. In jiingster Zeit 
hat man die ausgiebigen Quellen des Pfingsttales, am FuBe 
des Hainberges, gefafit, das Wasser in den Ort geleitet, 
und die Leitung yersorgt die Bewohner von Magdala reich- 
lich mit kostbarem Wasser. Ein zweites Quellengebiet, 
unterhalb der Wiistung Nischwitz im Mainaer Tale liegend, 
hat fur den Ort nur insofern Bedeutung, ais man im Jahre 
1876 die dortige Lindenąuelle einfafite, um sie zur Wasser- 
leitung des Kammergutes zu verwenden.

Am rechten Ufer der Madei, dem Elutgraben entlang, 
lagern von alters her machtige Schichten weiBer Mergelerde, 
welche sich bis zum Auen- und Schickenberge hinziehen, 
die aber bis gegen das Jahr 1855 unbeachtet blieben. Um 
die Verbindung dieser Erde zu vermitteln, versuchten einige 
damalige Besitzer derselben eine Mischung mit schwarzer 
Ackererde herzustellen, welcher Versuch auch gelang, und 
so entstanden die Luftbacksteine, die ais Bausteine bald 
eine Beliebtheit erlangten. Da dieselben in immer grbBerer 
Zahl yerfertigt wurden, so nbtigte dies zur Anlage von 
Trocken- und Aufbewahrungsraumen, die sich auf der ganzen 
Stelle mehr und mehr yerbreiteten. Mit der Zeit erwiesen 
sich die Steine ais ein haltbares, trockenes und handliches 
Baumaterial, der Verkauf nahm stetig zu und bot den Be- 
wohnern eine neue wesentliche Einnahmeąuelle.

In der weiBen Erde, die an den meisten Stellen 3—5 m 
tief ausgegraben wurde, sind im Laufe der Jahrzehnte yiele 
yorweltliche Gegenstande gefunden worden, die sich beim 
Tiefgraben noch erheblich yermehren durften, denn bei der 
Anlage von Wasserlbchern, neben den Backsteintennen, war 
die Tiefe der Mergelerde keineswegs erschópft, und man 
stieB bei einigen auf starkę Stamme yorweltlicher Baume, 
welche bis heute noch in ihrer Lagę yerharren. Zwischen 
denselben mógen wohl auch noch zahlreiche Tierknochen 
und sonstige Uberreste yorweltlicher Tiere yerborgen liegen;
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fand man ja bisher schon Geweihe, Zahne, Knochen in ver- 
schiedener GroBe und Form.

So oft auch in friiherer bis zur neueren Zeit Magdala 
durch Feuer und Wasser heimgesucht worden ist, so wenig 
traten verheerende Seuchen unter den Bewohnern auf. Nur 
vom Jahre 1759 wird von der roten Ruhr berichtet, die in 
den Monaten August und September 30 Personen hinraffte, 
unter denen sich auch der damalige Pfarrer Heinrich Pflug 
befand, der am 23. September starb. Die Herzogin Anna 
Amalie lieB durch ihren Leibarzt Untersuchungen vor- 
nehmen, die nbtigen Yorkehrungen treffen und iiberwies 
den Notleidenden 50 Taler nebst den Betragen fiir die 
Arzneimittel. Fiir das Jahr 1760 erlieB sie weiter den Be
wohnern des Ortes die Halfte der Steuern nebst GeschoB. 
Die Ruhr ist auch in den Jahren 1798 und 1866 noch- 
mals aufgetreten, jedoch fielen ihr nur einige Personen zum 
Opfer. Nach obiger Angabe ist es wahrscheinlich, daB in 
den Jahren 1759 und 1798 ein Arzt hier nicht seBhaft war, 
obgleich die Apotheke schon langer bestand. In Krank- 
heitsfallen benutzte man die klinische Anstalt zu Jena oder 
bediente sich dortiger Arzte, auBerdem iibten wohl auch 
die Apotheker hier die arztliche Praxis aus, wie dies be- 
sonders beim Apotheker Dr. Wilhelm Dennstedt bis zum 
Jahre 1826 der Fali war. Vom GroBherzog Karl August er- 
hielt der Genannte am 18. Juli 1818 ais Doktor der Arznei- 
kunde den Professortitel. Dr. Wilhelm Dennstedt starb 
hier am 12. Februar 1826 im Alter von 491 /2 Jahren am 
SchlagfluB. Fiir Magdala und Umgegend waren dann fol- 
gende Arzte wirksam: Dr. Engelschall, Dr. Kuntzmann, 
Rostock, und Dr. Hocker bis Ende 1886.

Sowohl die Ausgrabungen der Burg ais auch auf der 
Altstadt haben eine groBe Zahl Scherben von TongefaBen 
und Ziegelwaren, meistens mittelalterlicher Formen, ergeben. 
Man bediente sich friiher hauptsachlich irdener GefaBe, die 
die Bewohner des Ortes selbst fertigten und yerkauften.
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Noch im 17. und 18. Jahrhunderte lebten viele Topfer hier, 
die nach damaligen Verhaltnissen ein flottes Geschaft trieben. 
Das Handwerk hatte iiberhaupt hier goldenen Boden, denn 
Magdala war der Sitz aller Innungen, welche die Ort- 
schaften in ziemlichem Umkreis in sich fafiten. Besonders 
waren die Weber-, Strumpfwirker-, Schuhmacher-, Fleischer- 
innungen und die der Bauhandwerker stark vertreten. Die 
Innungsladen mit den Akten befanden sich beim jedes- 
maligen Obermeister, und die Versammlungen hielt man im 
Rathause ab. Die Innungsordnungen muBten dem Landes- 
fursten zur Genehmigung vorgelegt werden, denn am 12. Marz 
1690 bestatigt Wilhelm Ernst, Herzog zu Sachsen, die von 
dem Schuhmacherhandwerk zu Magdala aufgestellte Innungs- 
ordnung. Dasselbe tut Herzog Ernst August am 4. Mai 
1745 mit der verbesserten Innungsordnung der Schuhmacher 
zu Magdala und Umgegend. Am 5. Mai 1745 bestatigt 
derselbe Efirst auch die Innungsordnungen des Bbttcher- 
und Zimmermannshandwerks in der Stadt Magdala. Den 
Innungsvorstanden, Obermeistern und Beisitzern, wozu auch 
die Biirgermeister oder Stadtvorsteher mit zugezogen wurden, 
lag besonders das Aufdingen, Lossprechen der Lehrlinge, 
ais auch die Priifung der Gesellen-, Meisterstiicke und die 
Meisterernennung ob. Bis zum Jahre 1865 bestand in Mag
dala eine Sonntagsschule, welche die Lehrlinge des Ortes 
und des ganzen Kreises, der sich bis Kapellendorf erstreckte, 
zu besuchen hatten. Nach Aufhebung der Innungen und 
Einfuhrung der Gewerbefreiheit, sowie des gesteigerten 
Fabrik- undMaschinenbetriebes grbfierer Stadte yerschwanden 
hier sehr viele Handwerkszweige ganz, weil Fabriken ihren 
Sitz hier nicht fanden und das Fernliegen der Eisenbahn 
erschwerend auf die Geschafte mit Handbetrieb einwirkte.

Das Jahr 1848 war nicht ohne Einflufi auf das Ge- 
meinde- und Geschaftsleben geblieben, denn die von Frank- 
reich ausgegangene Yolkserhebung beriihrte auch die Orte 
des GroBherzogtums mehr oder weniger. Hier hielt man 
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ebenfalls stark besuchte Versamnilungen ab, in welchen die 
damals beliebten Redner groBe Volksmassen um sich scharten, 
wobei jedoch keine Ruhestorungen vorkamen. Bei dieser 
Gelegenheit wahlten hiesige Burger einen AusschuB, der 
sich besonders mit Lokalfragen beschaftigen sollte. Die 
Eingabe desselben an den Landtag fafite hauptsachlich drei 
Punkte ins Auge: die Zerschlagung des Kammergutes, 
Wiederherstellung des Stadtgerichtes und die Abgabe der 
Kirchenkrautlander zu den friiheren Preisen. Die Petition 
erhielt der damalige Abgeordnete des Wahlkreises zu Apolda. 
Es bildete sich nach diesen Yersammlungen aus Mannern 
und Burschen eine Biirgerwehr zur Aufrechterhaltung der 
Ordnung, zur Sicherung des Lebens und Eigentums. Die 
Mannschaften riisteten sich selbst aus, trugen weiBe Waffen- 
rocke, die Miitzen zierte die schwarz-rot-goldene Kokardę. 
Beim haufigen Exerzieren auf der Ólwiese lieferte der 
Hauptmann in der Regel Bier und besorgte bei Festlich- 
keiten die Musik. Die Mannschaften — 86 an der Zahl — 
kannten keinen Rangunterschied, Ordnung und Zusammen- 
halten waren stets musterhaft, alle zeigten einen echt 
kameradschaftlichen Sinn. Die Bewohner von Magdala 
iibten die Jagd frei aus, das Brennholz wurde frei aus den 
Eorsten abgegeben, und die lastigen Fronen waren ohne 
Gegenleistung beseitigt worden. Von den Frauen und Jung- 
frauen erhielt die Biirgerwehr im Sommer 1848 eine schwarz- 
rot-goldene Fahne, die aber beim Brande des Jahres 1849 
ein Raub der Flammen wurde. Im Mai 1849 wohnte Richard 
Wagner eine Zeitlang hier. Sein Aufenthalt war viele Jahre 
unbekannt geblieben, bis Dr. Mirus in Weimar in einem 
Zeitungsartikel das Nahere daruber verbffentlichte. Schon 
langere Zeit zuvor hatte der Okonomierat Wernsdorf, von 
welchem dem grofien Komponisten Wohnung und Unterhalt 
gewahrt worden war, eine Inschrift an der Kammerguts- 
wohnung anbringen lassen, welche lautet: „Richard Wagner 
im Mai 1849“.
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Das Yereinsleben in Magdala.

In der Nachstzeit werden in Magdala milde Spenden 
gewahrt, von denen einige schon besprochen worden sind; 
auCerdem erfolgte die Grundung einer Wohltatigkeitsanstalt 
und mehrerer Vereine. Schon im Februar 1845 grundete 
der damalige Kammergutspachter Julius Wernsdorf mit 
einigen Landwirten aus Gbttern, Ottstedt, Lehnstedt und 
Mellingen einen landwirtschaftlichen Yerein, der 
seine Versammlungen zuerst in dem friiheren Umlaufschen 
Lokale und spater im Rathause abhielt. Nach dem ent- 
worfenen Statut hatte der Verein sich die Aufgabe gestellt, 
die Landwirtschaft des Kreises in allen Zweigen zu fórdern 
und zu vervollkommnen. Im Laufe der Zeit entwickelte 
sich derselbe unter Leitung seiner Yorsitzenden zu einem 
der bedeutendsten im Grofherzogtume, der ais Zweigverein 
des landwirtschaftlichen Hauptvereins die vielseitigsten Ver- 
suche mit verbesserten landwirtschaftlichen Geraten, mit 
Diingmitteln, Saatgut aller Art anstellte, die Obstbaumzucht 
pflegte und seine besondere Aufmerksamkeit auf besseres 
Zuchtmaterial der Stalltiere lenkte, so dat seine Mitglieder 
bei der im Jahre 1890 veranstalteten Yiehschau nicht nur 
den ersten, sondern auch alle staatlichen Preise erhielten. 
Auf Anregung und Bemiihung des Vereinsvorsitzenden 
wurde einem Yereinsmitgliede aus Magdala fiir die muster- 
hafte Fiihrung seiner Wirtschaft vom landwirtschaftlichen 
Hauptvereine die Wirtschaftspramie zuerkannt, die der 
Yorsitzende des Hauptvereins personlich iiberreichte. Die 
friiher hier bestehende freiwillige landwirtschaftliche Fort- 
bildungsschule unterstiitzte der Yerein von 1865 an jahre- 
lang. 1894 verbesserte der Yorstand nach einstimmiger 
Annahme der Yersammlung das Yereinsstatut. 1895, den 
15. Februar, feierte der Yerein den 50-jahrigen Stiftungs- 
tag. An dieser Feier nahm der Yorstand des landwirt
schaftlichen Hauptvereins personlich teil, dabei erfreute die



236 Geschichte der Stadt Magdala und der Burg Madela.

Festversammlung auch ein Gliickwunschtelegramm des GroB- 
herzogs und der Frau GroBherzogin.

1861 wurde die Anregung gegeben, hier eine Klein- 
kinderbewahranstalt zu errichten, weshalb eine An- 
zahl Gemeinderats-, Kirchen- und Schulvorstandsmitglieder, 
sowie einige Burger, worunter sich auch der Okonomierat 
Wernsdorf befand, zusammentraten, um iiber den Zweck 
der Anstalt, den Entwurf eines Statuts, ais auch iiber die 
zu beschaffenden Mittel zu beraten und Beschliisse zu fassen. 
Das fiir die zu griindende Anstalt verfaBte Statut — es 
hatte demselben das der Buttelstedter vom Pfarrer Stein- 
acker geleiteten Bewahrschule ais Muster vorgelegen — 
fand die Genehmigung des Yorstandes. Eine wesentliche 
Bestimmung desselben lautet: „Die Kinder vom dritten bis 
zum schulpflichtigen Lebensalter finden Aufnahme in der 
Anstalt, werden von der Pflegerin beaufsichtigt, erhalten 
aber auch kórperliche und geistige Pflege.“ Der derzeitige 
Gemeindevorstand berief bald danach eine Biirgerversamm- 
lung ein, um dieselbe von dem Vorhaben in Kenntnis zu 
setzen. Letztere begriifite den EntschluB freudigst, erkannte 
die ZweckmaBigkeit einer solchen Anstalt fiir Magdala an 
und stellte Unterstiitzung dazu in Aussicht. Durch Samm- 
lungen und weitere persbnliche Geldspenden war bald die 
Summę von 86 Talern zusammengekommen, welche die Er- 
óffnung der Anstalt am 1. Juli 1861 ermbglichte. Langere 
Zeit zuvor war die Witwe Friederike Trbtschel ais Pflegerin 
erwahlt worden, die bis dahin einen Kursus in Buttelstedt 
beendet hatte und auch ihr Haus nebst Garten fiir den 
Zweck mietweise iiberlieB. In einem Zeitraume von iiber 
25 Jahren entwickelte der Pflegevorstand hinsichtlich der 
Griindung und Erhaltung der Anstalt eine selbstlose Tatig- 
keit, die nicht unerwahnt bleiben darf. Zuerst richtete 
derselbe durch den Vorsitzenden, Pfarrer Fritzsche, ein Ge- 
such an die Frau GroBherzogin, worauf dieselbe zur Griin- 
dung der Anstalt 25 Taler und spater noch weitere Be- 
trage gewahrte; hierauf ein zweites an den Zentralfrauen- 
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verein mit dauerndem Erfolge. Der Vorstand suchte auch 
die hier bestehenden Vereine fiir die Sache zu begeistern, 
und es zeigten sich besonders der Burger- und Gesang- 
verein opferwillig. 1863 veranstaltete der Vorstand eine 
Lotterieausspielung mit einem Ergebnis von gegen 80 Talern, 
und ein spater aufgefiihrtes Kirchenkonzert ergab den Be- 
trag von 46 M. Jedes Yorstandsmitglied bemuhte sich, 
Wohltater der Anstalt zu sein; an der Spitze stand der 
Okonomierat Wernsdorf. Derselbe kaufte im Jahre 1877 
fiir die Anstalt ein Haus auf dem Johannisberge und uber- 
wies zum Ausbau desselben 290 M. 56 Pfg. Nach Be- 
endigung der Arbeiten wurde die Kinderbewahranstalt 
unter Anwesenheit des Gesamtvorstandes durch Pfarrer 
Linschmann am 31. Mai 1880 eingeweiht. Die neue 
Pflegerin, Witwe Gerstenberg, die sich in der Kinderbe- 
wahrschule zu Weimar ausgebildet hatte, war am 22. Mai 
in der Gemeinderatsstube des Rathauses durch den Biirger- 
meister Kbrner verpflichtet worden. Die Anstalt fiihrte 
nun den Namen „Wernsdorf-Stiftung“, war in dem Jahre 
1880 von 48 Kindera besucht, und es standen derselben 
in Zukunft die Zinsen folgender Kapitalien zur Verfugung:

1) 600 M. Kapitał vom Okonomierat Wernsdorf,
2) 60 „ „ von demselben,
3) 600 „ „ von der Gemeinde unter dem Namen

Wilhelm-Augusta-Stiftung.
Hierzu kam noch die Summę von 50 M., die der Pfarrer 
Odkę im Jahre 1884 der Anstalt iiberwies. Die Klein- 
kinderbewahranstalt wurde stets nach dem Grundsatze ge- 
leitet: „Kommt, laBt uns unsern Kindera leben“, und tragt 
die Inschrift: „Bewahret die Kinder11. Die bei der Griin- 
dung der segensreichen Anstalt zu Tage getretene Opfer
willig- und Mildtatigkeit, die auch spater das Portbestehen 
derselben sicherte, mdchte zu allen Zeiten fiir die Bewohner 
Magdalas in dankbarer Erinnerung bleiben und fur immer 
eine Leuchte sein.
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Bald nach dem ersten deutschen Turnfeste in Coburg, 
vom 16.—18. Juni 1860, entflammte sich die deutsche 
Jugend in allen Gauen fiir das Turnen. Auch hier gelang 
es dem Yerfasser der Ortsgeschichte, eine Anzahl junger 
Leute fiir dasselbe zu gewinnen, und griindete im September 
1861 einen Turnverein. Auf ein an die Gemeindever- 
vertretung gerichtetes Gesuch wegen Uberlassung eines 
Turnplatzes erhielt der jungę Verein vorlaufig den westlich 
von der Schule liegenden Scherplatz, woselbst alsbald die 
notwendigen Turngerate aufgestellt wurden. Die Mitglieder 
des Vereins zeigten grofien Eifer fiir das Turnen, iibten 
wacker Frei- und Gerateturneu, besuchten auch oft die 
Turnplatze in Weimar und Jena, wo sie meistens von der 
Ferne die dort vorgefiihrten Ubungen beobachteten, um 
dieselben daheim nachzuturnen. Die nationale Sache fand 
bei den Ortsbewohnern iiberall Beifall. Der Eifer der 
Vereinsmitglieder wurde in erster Linie durch die Frauen 
und Jungfrauen Magdalas unterstiitzt, indem sie eine Turner- 
fahne anfertigen liefien, die sie am 25. September 1864 dem 
Vereine iiberreichten. Derselbe hielt das Geschenk stets 
in Ehren, und oft scharten sich dessen Mitglieder an ort- 
lichen Gedenktagen, zu Turnfesten um die Fahne. Nach- 
dem der erste Turnplatz fiir das Schulturnen in Anspruch 
genommen worden war, iiberliefi der Ókonomierat Werns- 
dorf, der fiir die Turnsache jederzeit gern Opfer brachte, 
den vorderen Teil des Edelhofsgartens fiir den Turnbetrieb. 
Lange Jahre fand dort das Turnen an den zahlreichen Ge- 
raten, unter denen auch das Turngeriist nicht fehlte, seine 
Pflege; sonst diente auch der Saal des Gasthofes ais Turn- 
halle. Vom Jahre 1864 an traten die Mitglieder des Turn- 
vereins in den Feuerwehrdienst des Ortes und der Um- 
gegend; es bildete sich eine freiwillige Turnerfeuerwehr. 
Von d er Gemeinde erhielt dieselbe zwar Unterstiitzung, aber 
den grófiten Teil der dazu erforderlichen Mittel brachte der 
Turnyerein selbst auf. Die Feuerwehr bediente sich der 
Leipziger Ausriistung, der Fuhrer derselben war der Maurer
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und Turnwart Eduard Hirschleber. Bei Schadenfeuern hier 
und in der Umgegend zeichnete sich die Turnerfeuerwehr, 
eingedenk des Spruches: „Gott zur Ehr’, dem Nachsten zur 
Wehr“ stets ruhmlichst aus, so daB sie sich durch die 
selbstlose, oft kiihne Tatigkeit hohe Anerkennung und auch 
Pramien errang. Viele Jahre widmeten die Mitglieder des 
Turnvereins ihre Krafte unentgeltlich dem Feuerlbschwesen, 
bis man 1882 die gesetzliche Pflichtfeuerwehr einfuhrte, 
wodurch auch die hiesige freiwillige Turnerfeuerwehr iiber- 
flussig wurde und dereń Auflosung erfolgte. Um den Turn- 
betrieb zu steigern, scheute der Verein keine Ausgaben fur 
praktische, dauerhafte Gerate, und so erwarb er sich z. B. 
einen eisernen Barren aus der Faberschen Fabrik in Leipzig 
fur 110 M. Der Gesangspflege lag der Turnyerein stets 
ob, er ubte seit 1866 den ein- und mehrstimmigen Turner- 
und Mannergesang Jahrzehnte mit Erfolg, was besonders 
auch zur Hebung und Befestigung des Vereinslebens bei- 
trug. Das 25-ja.hrige Stiftungsfest und besonders das 
Fahnenjubilaum im September 1889 hinterlieBen bleibende 
Erinnerungen bei den Mitgliedern des Turnvereins. Die 
Fahne erhielt dabei sehr wertyollen Banderschmuck zu- 
nachst von den Frauen Dr. Bertram-Jena, geb. Gilbert, 
und Wachtmeister Decker-Weimar, geb. Pelz, welche vor 
25 Jahren dem Turnyereine die Fahne uberreichten, dann 
von den hiesigen Jungfrauen und den Vereinen, die sich 
am Feste beteiligten. Der Fahnenschmuck yermehrte sich 
im Jahre 1892 noch durch eine goldene Denkmfinze 
wegen Teilnahme des Vereins am historischen Festzuge 
der goldenen Hochzeit des Grofiherzogs Karl Alexander 
und der Frau GroBherzogin Sophie. Mbge das Turnen, 
das einstens hier Eingang gefunden hat, zum Heile der 
Jugend allezeit hoch gehalten, der sinnreiche Jahnsche 
Wahlspruch: „Frisch, fromm, frohlich, frei“ stets auch von 
den hiesigen Turnern richtig yerstanden werden und das 
frische „Gut Heil“ immer erklingen, dazu mahnt besonders 
auch die Fahne.
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VeranlaBt durch die im Juli 1870 von Frankreich an 
Deutschland ergangene, dem deutschen Volke aufgedrungene 
Kriegserklarung, zog auch das 94. Regiment mit dem deut
schen Heere uber den Rhein in das Feindesland. Es nahmen 
an dem Feldzuge folgende aus Magdala stammende Soldaten 
des Regiments teil: Berthold Bartholomaus, August Grau, 
Julius Hundius, Julius Hartung, Friedrich Hamburg, Karl 
Hiinger, Karl Kbrschner, Franz Kólbel (bei Wórth und 
Cravant verwundet), Wilhelm Weschke, Wilhelm Scharf 
und Ernst Zuckschwerdt; einige der Genannten gehorten 
anderen deutschen Regimentern an. Trotz der schweren 
Kampfe und Verluste des Regiments gliickte es allen Mag- 
dalaer Kriegern, ihren Heimatsort, die Angehorigen und 
Bekannten wiederzusehen, und sie hielten ihren Einzug in den 
letzten Tagen des September 1871. Seitens der Gemeinde 
war der BeschluB gefafit worden, den Heimkehrenden einen 
festlichen Empfang zu bereiten. Der Gesang-, Turnverein 
mit dem Musikchore begriiBten dieselben am damaligen 
Schwarzeschen Gasthofe, geleiteten sie nach dem Orte zum 
Marktplatze, wo ihnen mittelst Ansprache des Ortsgeist- 
lichen, Pfarrer Fritzsche, durch Gesange ein herzliches 
Willkommen entgegengebracht wurde. Der Empfang der 
Krieger durch die Eltern und Geschwister bot sehr riihrende 
und tiefergreifende Szenen. Eine Mutter war auf den 
Marktplatz gekommen, um ihren Sohn zu empfangen. Ais 
sie ihn sah, rief sie: „Ach ich freue mich, daB ich dich 
wieder habe, mein Sohn! Komm nun in meine Arme.“ Der 
Ort hatte ein Festgewand angelegt, denn die StraBen, 
Hauser, besonders die Wohnungen der Krieger, waren reich 
mit Guirlanden und Kranzen geschmuckt, auch gewahrte 
die Gemeinde den Gefeierten eine Festtafel im Ratskeller, 
woran in frbhlichster Stimmung viele Burger teilnahmen. 
Alle Bewohner Magdalas zollten den Kriegern den wohl- 
verdienten Dank im reichsten MaBe. Die Frauen und Jung- 
frauen bewiesen denselben dadurch, daB sie eine Fahne 
durch Augustę Zaubitzer anfertigen liefien und diese den 
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tapferen Kriegern des Ortes im nachsten Jahre ais bleiben- 
des Dankeszeichen und Andenken iibergaben. Der fiir das 
ganze Land Sonntag, den 1. Oktober 1871, angeordnete 
Dankgottesdienst wurde auch hier unter sehr zahlreicher 
Beteiligung abgehalten. Um das Andenken an die groBe 
Zeit wachzuhalten, die Kriegerwaisen und die hilfsbediirf- 
tigen Kameraden moglichst zu unterstutzen, vereinigten 
sich die Krieger in Magdala und Umgegend im Jahre 1872 
zu einem Kriegerverein, wozu spater auch diejenigen 
Krieger traten, die um und nach dieser Zeit hier heimisch 
geworden waren. Es gehorten dazu: Gustav Witzel, Robert 
Schmidt, Hermann Kiinzel, Louis Wirth, August Kuthe, 
Albert Marąuardt, Karl Stephani, Gustav Heinemann, Louis 
Rost I und Emil Marschall. Da der Verein nach der Zeit 
auch Soldaten, die ihrer Militarpflicht geniigt hatten, Auf- 
nahme gestattete, so beschloB er fernerhin den Kamen 
Krieger- und Mili tar ver ein zu fuhren. Wegen Griin- 
dung eines besonderen Militarvereins traten nach Jahren 
eine groBere Anzahl jtingerer Mitglieder aus dem Yereine. 
— Zwei der hiesigen Krieger brachten den Todeskeim mit 
aus Frankreich und starben zum grbBten Leidwesen ihrer 
Eltern und Angehbrigen schon in den nachsten Jahren, 
Friedrich Hamburg, den 8. Juli 1876 und Karl Hunger am 
8. Marz 1877. Spater starben: Albert Marąuardt, den 
24. Mai 1888, Emil Marschall am 3. Dezember 1898 und 
Custav Witzel den 14. Dezember 1898. Den heimge- 
gangenen Kameraden erwies der Verein neben den ehren- 
vollen Begrabnisfeierlichkeiten die letzten militarischen 
Ehrenbezeugungen.

Fiir den Kriegerverein zeigte der langere Zeit hier 
wohnende Hauptmann a. D. von Bork groBes Interesse in- 
sofern, ais er das Yereinsleben in jeder Weise zu heben 
suchte und dem Verein ein Legat von 1000 M. mit be
sonderen Bestimmungen aussetzte. So lange der Genannte 
hier lebte, beteiligte er sich gern an den Sedanfesten und 
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beschenkte die hiesige Kirche am 2. September 1883 mit 
zwei groBen Altarkerzen. Am 20. Marz 1887 bielt der 
Krieger- und Militarverein eine Versammlung ab, in welcher 
er, auf Anregung des Dr. Nachtigall hier, der Sache des 
roten Kreuzes naher trat. Letzterer, der ais Ehrenmitglied 
des Vereins aufgenommen wurde, entschloB sich, die Aus- 
bildung fur den Dienst des Roten Kreuzes zu ubernehmen, 
und es hatten sich bis April desselben Jahres 20 Personen, 
teils Mitglieder, teils auBer dem Vereine stehende jungę 
Leute gemeldet, so dali also der Kursus beginnen konnte. 
Die Leistungen der Kolonne lieB Dr. Nachtigall im Mai 
1888 auf dem Schulturnplatze unter allgemeinem Beifall 
vorfuhren. Nach seiner Beforderung ais Bezirksarzt nach 
Berka a. I. iibernahm es dessen Nachfolger, Dr. Jubelt, die 
Weiterbildung fur den Dienst des Roten Kreuzes fortzu- 
setzen. — Nach Vollendung der Kirchenbrucke waren ober- 
und unterhalb derselben benutzbare Platze entstanden, von 
welchen aber vorerst machtige Steinmassen entfernt werden 
muBten, um dieselben mit Erde auszufiillen und zu ebnen. 
Bei Gelegenheit der Friedensfeier, am 26. und 27. Marz 
1871, erhielt der obere Teil, der mit einer Friedenseiche 
bepflanzt wurde, den Namen Friedensplatz. Weil derselbe 
noch anderen Zweoken dienen sollte, so folgte im Jahre 
1872 die weitere Instandsetzung nebst Bepflanzung durch 
Baume, Zierstraucher und Grasansaaten unter der Leitung 
des Hofgartners Hartwig aus Weimar. Die vollstandige 
Fertigstellung des Friedensplatzes erreichte 1873 ihr Ende. 
Gleich nach dem Friedensschlusse des deutsch-franzósischen 
Krieges nahm die Gemeindevertretung die Errichtung eines 
Denkmals in Aussicht, um damit den Friedensplatz zu 
zieren und der groBen Zeit mit ihren denkwtirdigen Ereig- 
nissen allezeit ehrend zu gedenken. Behufs dieser Ange- 
legenheit hatte sich unter der Leitung des derzeitigen Ge- 
meindevorstandes und des Ókonomierats Wernsdorf ein 
Komitee gebildet, welches alsbald eine Sammlung veran- 
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staltete, die die Summę von 108 Talern ergab. Von den 
Entwiirfen zum Denkmal war der des Zimmermeisters 
Schenk-Weimar vom Komitee angenommen werden, welches 
dann den Bildhauer Holbein, ebenfalls aus Weimar, mit 
der Ausfuhrung aus Seeberger Sandstein betraute. Auf 
einer soliden Grundlage erhebt sich ein 50 cm hohei- ab- 
gestufter Sandsteinsockel, der das Denkmal, einen Lang- 
wiirfel und eine abgestumpfte Pyramide, tragt. In Uberein- 
stimmung mit den Mitgliedern des Komitees hatte der Rat 
Wernsdorf an die 4 Seiten des Wiirfels Inschriften anbringen 
lassen. An der Marmortafel der vorderen Seite steht in 
goldenen Buchstaben: „Erinnerung an die glorreichen Kampfe 
in Frankreich 1870—1871.“ Auf der hinteren Seite: „Den 
siegreichen Kampfern bei Worth, Vionville, Gravelotte, 
Sedan, Paris, Orlóans, Cravant, Le Mans, Belfort. Das 
dankbare Magdala/ Die rechte Seite enthalt die Worte 
„Dem Kaiser Heil und Heil dem deutschen Heere. Mit 
uns war Gott, vor allem Ihm die Ehre.“ An der linken 
Wiirfelseite liest man die Schillerworte: „Ans Yaterland, 
ans teure, schlieB dich an, das halte fest mit deinem ganzen 
Herzen.“ Die Aufstellung des Denkmals yollzog sich in 
der Zeit vom 1. bis 14. Mai 1873, worauf dann die Ent- 
hiillung Sonntag, den 18. Mai, stattfand. Da die Unkosten 
fiir dasselbe den Betrag der bereits erwahnten Geldsamm- 
lung weit iiberschritten hatten, so deckte der Okonomierat 
Wernsdorf stillschweigend den bedeutenden Fehlbetrag, 
auch lieB er einige Jahre spater auf seine Kosten den 
Adler auf das Denkmal setzen und dasselbe mit einem 
eisernen Gelander umgeben. Durch die betrachtlichen 
Ausgaben, die der Genannte in hochherziger Weise, 
sowie auch die Gemeinde sich auferlegten, schufen sie 
den zuktinftigen Ortsbewohnern ein Vermachtnis, woran 
die Stifter die Bedingung kntipften, daB das Denkmal 
nebst den Anlagen jederzeit schonend behandelt und ge- 
pflegt werde und dabei besonders auch die Zeit, in der 
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Deutschland groB geworden ist, niemals in Vergessenheit 
komme.

Der gewonnene freie Platz unterhalb der Kirchenbrucke 
erhielt 1883 ebenfalls seine Bestimmung. Am 10. November 
feierte die Gemeinde den 400-jahrigen Geburtstag Dr. Martin 
Luthers. Nach der kirchlichen Feier versammelten sich um 
1 Uhr nachmittags der Ortsgeistliche, die Lehrer mit den 
Schulern nebst einer Anzahl Erwachsener auf dem Platze, 
um auf demselben nach einer Ansprache und Absingen 
von Liedern eine Luthereiche zu pflanzen. Das an diesem 
Abende veranstaltete Konzert lieferte einen Reinertrag von 
30,50 M., der fur kirchliche Zwecke zur Yerfiigung ge- 
stellt wurde.

Um die Bewohner fur die landschaftliche Umgebung 
von Magdala mehr zu interessieren und auBerdem die Gegend 
mit ihren lieblichen Talern, Hbhen, ozonreichen Waldern 
auch weiteren Kreisen zu empfehlen und nutzbar zu machen, 
griindete der Verfasser dieser Zeilen am 19. Juni 1890 
einen Yerschónerungsverein, dem eine Anzahl hie- 
siger Burger beitraten. Nach dem Statut yeranlaUt der 
Verein seine Mitglieder zur vereinten gemeinnutzlichenTatig- 
keit und verwendet die Uberschusse theatralischer Auf- 
fuhrungen mit Hinzunahme der Mitgliederbeitrage und 
etwaiger milder Gaben zu Yerschónerungsarbeiten. Die 
Hóhe unterhalb des Pfarrholzes, welche eine malerische 
Fernsicht nach dem Kbtsch, den westlich liegenden Talern, 
Waldern und Ortschaften bietet, fafite der Verein fur diese 
Arbeiten zunachst ins Auge, nahm Planierungen vor, legte 
passierbare Wege dorthin an, errichtete am Waldsaume wie 
im Innern des Waldes Ruhebanke, markierte dann auch 
die Wege durch den Yollradisróder Forst nach Jena, das 
Pfingsttal, den Wildteich, Pingauwald nach Mullershausen, 
dem Kótsch und nach Blankenhain, mittelst Farbenstrichen. 
V aterlandischen Ereignissen und Persónlichkeiten widmete 
der Yerein besondere Aufmerksamkeit. Auf der schon er- 
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wahnten Stelle erfolgte die Herstellung eines M o 11 k e - 
platzes, einer Grotte aus Natursteinen, in dereń Mitte 
auf der Flachę eines grbBeren Kiesels die Widmung durch 
eiserne Buchstaben angegeben ist. Nach Fertigstellung des 
Moltkeplatzes fand am 5. Juni 1892 eine einfache Feier 
statt, bei welcher derselbe dem Schutze und der Schonung 
der Bewohner empfohlen und sonst der allgemeinen Be- 
nutzung ubergeben wurde. An der Feier beteiligten sich 
auch Abgeordnete des Verschbnerungsvereins Jena. Der 
Yorsitzende desselben, Oberstaatsanwalt Lommer, sprach 
hierbei seine Freude iiber die Bestrebungen des Vereins 
aus, suchte den Eifer der Mitglieder durch ermutigende 
Worte zu bestarken und die Anwesenden fiir die edle 
Sache zu gewinnen. Neben dem Moltkeplatze lieB der 
Verein im Jahre 1895 einen weiteren Platz zur Errichtung 
eines Bismarcksteines herrichten und bepflanzen. Nach
dem hierauf eine feste Unterlage aus Natursteinen ge- 
schaffen worden war, setzte man eine Gruppe gróBerer 
Kieselsteine zusammen, die den Bismarckstein — einen grofien 
Kiesel, 20—25 Ztr. schweren erratischen Błock — tragen 
sollten. Die Arbeiten, wobei die Mitglieder besonders ihre 
tatige Beihilfe offenbarten, nahmen langere Zeit in An- 
spruch, fanden aber im Sommer 1896 ihren AbschluB. An 
der vorderen Seite des Kiesels wurde der vorziigliche 
BronzeguB eines Bismarckkopfes befestigt, wodurch der 
Stein seinen Namen erhielt und der Denkmalplatz nun die 
Bismarckhbhe genannt wird.

Vom Jahre 1891 an beschaftigte sich der Yerein mit 
den Yerkehrsverhaltnissen von Magdala. Beim Bau 
der Weimar-Geraer Eisenbahn war der Ort unberiicksichtigt 
geblieben; seine Entfernung von der Bahnstation GroB- 
schwabhausen betragt 5 km. Zwar war alsbald die hiesige 
Poststelle mit derselben in Yerbindung gebracht worden, 
aber es fehlte lange Zeit nach der Erbffnung der Bahn- 
linie eine Telegraphenyerbindung nach hier, weshalb am 
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16. Oktober 1885 eine Anzahl Burger ein Gesuch an das 
Reichspostamt in Berlin richteten, worauf die Telegraphen- 
einrichtung zugesagt und im Jahre 1886 errichtet und er- 
óffnet wurde; Akten dariiber sind noch vorhanden. Wegen 
einer Fahrpost zwischen GroBschwabhausen, Magdala und 
Blankenhain ist im Jahre 1887 eine weitere Eingabe an 
das Oberpostamt zu Erfurt eingereicht worden, welche je- 
doch die Postbehórde ablehnte. Vielleicht gab aber jenes 
Gesuch die Yeranlassung dazu, daB nach Jahren eine Fahr- 
postverbindung zwischen Magdala und GroBschwabhausen 
hergestellt wurde, die allerdings nur den Post-, weniger 
aber den Personenyerkehr beriicksichtigt. Am 12. Mai 1891 
faBte der Versch6nerungsverein den BeschluB, sich an die 
Weimar-Geraer Eisenbahndirektion zu wenden beziiglich 
einer Haltestelle beim Warterhause No. 12 unterhalb Klein- 
schwabhausen. Die betreffende Eingabe war am 25. Juli 
desselben Jahres, unterstiitzt von uber 200 Unterschriften, 
an die betreffende Stelle abgesandt worden, erhielt aber 
am 30. Juli kurzerhand einen abschlaglichen Bescheid. Da 
Magdala inmitten von 10—12 Ortschaften liegt, dereń Be- 
wohner wegen Entfernung gróBerer Stadte ihre geschaft- 
lichen Angelegenheiten meistens hier erledigen, auBerdem 
aber auch die hiesige Gegend hinsichtlich der Landwirt
schaft ais eine der produktionsreichsten in Thuringen be- 
zeichnet werden muB, und sich weiter hier drei Gesehafte 
mit Dampfbetrieb, eine Brauerei, Apotheke befinden, ein 
Arzt daselbst seinen Sitz hat, dazu auch der Ort von einer 
grofien Zahl Geschaftsreisender besucht wird, so konnte 
schon zur Zeit ein reger Verkehr nicht in Abrede gestellt 
werden. Um denselben durch eine Yerbindung zwischen 
Magdala und GroBschwabhausen mittelst einer Seitenlinie 
der Weimar-Geraer Bahn zu erweitern, besprach man die 
obigen Punkte in den Jahren 1895 und 1896 eingehend in 
den Sitzungen des Yereins, ais auch im landwirtschaftlichen 
Yerein und beleuchtete dieselben schlieBlich in einem aber-
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maligen Gesuche an das Konigliche Eisenbahnministerium 
zu Berlin, da die Weimar-Geraer Bahn inzwischen an den 
preuBischen Staat iibergegangen war. Die hbchste Eisen- 
bahnbehorde lieB deshalb Erbrterungen anstellen, die leider 
zu dem Beschlusse Yeranlassung gaben, daB eine solche 
Linie voraussichtlich kaum die Kapitalzinsen, sowie die 
Betriebskosten decken wurde. Somit war es aussichtslos, 
eine Hebung des Yerkehrs fiir Magdala herzustellen. — 
Die Beratungen des Yereins uber die Anlage eines Volks- 
bades in Magdala begannen am 31. August 1893, und es 
kamen dabei zunachst die Punkte uber die Wahl des 
Platzes und Anlegung eines Fonds in Betracht. Der Yerein 
beabsichtigte eine einfache, zweckmaBige und weniger kost- 
spielige Badeanlage zu schaffen, dieselbe aber allmahlich 
zu vervollkommnen. Ais geeignete Stelle hierzu erkannte 
man allgemein die Gemeindewiese unterhalb der Flutrinne, 
weil daselbst ein geniigender Zu- und AbfluB des Bade- 
wassers hergestellt werden konne, das Wasser der Madei 
dort auch die erforderliche Warme besaBe, auBerdem das 
Bad bei geringer Entfernung vom Orte etwas abgeschlossen 
lagę und den Badenden auch die Gelegenheit zu Spazier- 
gangen an den geschiitzten Ufern der Madei und im nahen 
Walde gegeben werde. Am 27. Juli und 7. August 1894 
brachte Pfarrer OBke, ais Berichterstatter des einzurich- 
tenden Bades, einen weiteren Entwurf, mitten im Orte links 
des Pfingsttalbaches, in Yorschlag und legte zwei Bauplane 
vor, dereń jeder eine Summę von 2000 M. forderte. Nach 
Einsichtnahme und Priifung derselben schlofi der Yerein 
die Yerhandlungen uber das Yolksbad ab. Spater lieB 
der Genannte die von ihm fiir zweckmafiig befundene 
Anlage des Bades auf seine Rechnung zur Ausfuhrung 
bringen und iibergab dasselbe im September 1897 der 
Benutzung.

Yerschiedene segensreiche Einrichtungen, die sich alle 
die Aufgabe stellten, das Yolksleben der Bewohner nach 
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jeder Richtung zu heben und idealer zu gestalten, hat das 
19. Jahrhundert der Stadt Magdala gebracht. Das Ge- 
schaffene mag auch im 20. Jahrhundert dem Orte erhalten 
bleiben und weiter ausgebaut oder aber durch Ebenbiirtiges 
und Besseres ersetzt werden. Die Denkmaler aus der 
hltesten Zeit verdienen stets die Bewunderung, Achtung 
und Schonung der Bewohner Magdalas.

Beschreibung des Ortes.

Magdala zahlt gegenwartig 154 Wohnhauser und nach 
der am 1. Dezember 1900 stattgefundenen Volkszahlung 
777 Bewohner, von denen ein groBer Teil den Unterhalt 
durch die Landwirtschaft erwirbt. Der Plingsttalbach trennt 
den Ort in zwei Teile, wovon der nbrdlichste und siidlichste 
fast in gleicher Hbhe liegen, wahrend der Stadtteil recbts 
und links des Baches sich in tieferer Lagę befindet. Unter- 
halb Magdala, in der Nahe der Schwemme, miindet der 
genannte Bach in die Madei. Die HauptstraBe des Ortes 
erstreckt sich mit einigen Biegungen nahezu von Siidost 
nach Nordwest in einer Lange von iiber 500 m durch den- 
selben. Von der Kirchenbriicke ab fiihrt links eine Seiten- 
straBe nach dem Johannisberge, die am westlichen Ende des 
Ortes in die StraBen nach Lohma und Ottstedt auslauft. 
Im Innern der Stadt haben die meisten StraBen eine bst- 
liche und westliche Richtung, was besonders von der 
Breiten- und HerrenstraBe beim Rathause gilt. Óstlich von 
Magdala, langs des Madeltales, lagert ein 4—5 km langer 
Hóhenzug, der mit dem Auenberge beginnt und woran sich 
der Schickenberg, Kleinschwabhauser Berg, beide durch das 
Hopftal getrennt, sowie der Lehnstedter Berg schliefien. 
Die letztgenannten Hohen werden durch den Kramers- 
graben begrenzt, der immer eine Fundgrube seltsamer Steine, 
besonders auch zahlreicher Ammonshórner war und noch 
ist. Professor Dr. Friedrich Weber-Zurich, der aus Magdala 
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stammt, besuchte friiher diesen Graben behufs eines Zweiges 
seines naturwissenschaftlichen Studiums sehr haufig. Trotz- 
dem der wilde Graben jetzt allerlei Geholz enthalt, sammeln 
sich doch sehr oft groBe Wassermassen, welche die Felder 
des Madeitales schadigen. Dem Graben gegeniiber, links 
des Tales, beginnen dann die Erhohungen des Bodens in 
steiler Form, die man den Olberg nennt, wahrend dieselben 
von den Muhlen, der Olwiese nach der Pingau, vom Teiche 
und dem Mainaer Tale aus allmahlich ais Vorhbhen des 
Kotsches ansteigen. Oberhalb Magdala, links vom Flut- 
graben, erhebt sich der Gartenberg, welcher dann westlich 
von der Ziegelei der Lebenholz- und Hainberg genannt 
wird, zwischen denen sich der Lohmaer Graben hin- 
zieht. Der Hainberg, die Lohmaer Berge bilden mit dem 
Pingauberge das breite, 5 km lange Pfingsttal. — Mit 
den bisherigen Benennungen bezeichnet man auch die 
Teile der Ortsflur, wozu jedoch noch die obere und untere 
Altstadt, der Forstweg, Lóffelgarten, die Schanze, das 
Weckerbl und die friiher angefiihrten geschichtlichen 
Namen kommen.

Magdala liegt am linken Ufer der Madei, dereń Lauf 
kaum 12 km betragt. In der Nahe des Forstes, oberhalb 
der Dórfer Obersynderstedt und LoBnitz entspringt sie 
und wandert dann ais kleiner Bach ostlich durch das 
griine Tal, an Dbrfern mit einstigen Kittersitzen voriiber. 
Wahrend des Laufes gesellt sich manches Bachlein zur 
Madei; aber am FuCe der Liskauer Hbhe erhalt sie durch 
starkę Quellen, die alsbald eine Miihle treiben, sowie durch 
den Bach aus dem Gaugatale die reichlichsten Zufliisse in 
Gbttern. Von dort ab nimmt sie ihren Weg nordwestlich, 
flieBt in zwei Armen nach der Feldmiihle und dem Flut- 
graben, wo sich ihr Lauf an der Stelle, die einst vorwelt- 
liche Fluten gebildet, reizend gestaltet. Seit langem ent- 
standen dort durch das Madelwasser, besonders unter dem 
steilen Abhange des Gartenberges, viele tiefe Tumpel, be-
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schattet vom Baum und Busch, die den Fischen immer ein 
einsam sicheres Heim und einen lauschigen Aufenthalt boten. 
Am Ende des Grabens flieBt das Gewasser, ais Wahrzeichen 
der Stadt Magdala, iibers Kreuz. Jahrhundertelang trieb 
der Madelbach einst die Burg- oder Babenmuhle, auch 
nahm ihn der Wallgraben der Burg Madela auf. Hier um- 
spiilte er die Turme und Mauera zum Schutze der Ritter 
in ihrer Feste. Iiber dem Wasserspiegel rollte auch die 
Zugbriicke der Burg herab, wenn Gaste Einla8 begehrten 
und der Turmwart des Bergfrieds oder der Torwart ins 
Horn gestoBen hatten. Das Wasser ist langst aus dem 
Wall verschwunden, die Burg wurde ja zerstórt, aber die 
Mauera derselben, welche die Madei einst umfloB, liegen 
jetzt ais Ruinę wieder frei und werden, wie einst, vom 
Wasser besptilt. Ais grbfierer Bach wuchs sie einst schon 
oftmals zum reiBenden Strome an, wenn die Bache der 
Taler und Graben ihre Gewasser sandten, die das Bett nicht 
fafite. So war durch die Fiut am 29. Mai 1613 das Wasser 
im Edelhofsgarten und auch sonst im Orte sehr hoch ge- 
stiegen, so daB in derselben viele Bewohner des Ortes 
samt Hausera und Tieren begraben wurden. Seit jener 
Zeit trat die Madei noch manchmal aus ihren Ufern, aber 
sie floB nur ais Mtihlbach fiir die Obermiihle durch den 
Ort, das wilde Wasser strómte, wie noch jetzt, an der 
Yogteimauer voriiber und unter der Spitalbrucke hinweg. 
Neben der Briicke kommt links der Muhlbach wieder zu 
ihr, und bald danach nimmt sie den Pfingsttalbach auf, 
der die Stadt auch oft durch groBe Gewasser verwiistete. 
Hat dann die Madei die Wiesen- und Olmiihle getrieben, 
die man in altester Zeit an ihre Ufer gebaut und die Bache 
der Lindenąuelle und aus Ottstedt mit sich yereinigt, so 
eilt sie getrennt bis zum Olberge weiter. Nun halt sie von 
da ab ihr Wasser zusammen und in raschem Laufe gehts 
durch die Madelwiesen, an der Lammerweide voriiber, unter 
der neuen Briicke dahin. Am Fufie des Egerberges, die 
Himmelsburg genannt, erhielt die Madei vor Jahren ein
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neues gerades Bett. Gerauschlos ist dort ihr Lauf nach 
dem Ilmtale zu, wo sie, nahe an der Heinrichsburgruine, 
in die lim miindet, der sie jahrlich viel Wasser zufuhrt.

Wie die Ufer der lim, so sind auch die der Madei 
arm, aber die murmelnden, sich munter durch Orte und 
Auen dahin windenden Wellen lispeln auch von Sagen und 
Sangen, von Menschengeschick und verschwundener Herr- 
lichkeit alter Zeiten. Sie erzahlen nicht minder von Sang, 
Spiel und Febde stolzer Ritter, vom Edelsinn der Frauen 
und holder Frauen Minne der Burg Madela.



Litteratur.

i.
Saalfeldisehe Historien von Kaspar Sagittarius. Im Auftrage der 

Stadt Saalfeld a. S. zum ersten Małe herausgegeben von Ernst 
Derrient. Saalfeld a. S. 1904. VIII u. 396 S. 8°. 3 M.

Der Herausgeber dieses Buches weist im Vorwort darauf hin, 
daB es ais eine Ehrenpflicht der Stadt Saalfeld erschien, die muhe- 
volle Arbeit Sagittars durch den Druck allgemein nutzbar zu machen; 
und in der Tat erfiillten Magistrat und Gemeinderat zu Saalfeld 
nur eine schuldige Pflicht, ais sie, durch den Ordner ihres stadtischen 
Archives angeregt, die Veroffentlichung von Sagittars Saalfeldischen 
Historien in die Wege leiteten.

Kaspar Sagittarius, der bekannte tiichtige Gelehrte und frucht- 
bare Schriftsteller (er war 1643 zu Liineburg geboren und starb 
1694 ais Professor der Universitat Jena), bekleidete vom 16. Juni 
1668 bis 13. Januar 1671 das Rektoramt zu Saalfeld. Hier, wo er 
mit dem Biirgermeister und Superintendent ais engherzigen Inspek- 
toren seiner Schule fortwahrend erbitterte Kampfe zu bestehen hatte, 
durch die ihm Saalfeld ein „rechtes Marterhaus11 wurde, legte er den 
Grund zu seiner Chronik von Saalfeld, die er erst nach 20-jahriger 
eifriger Arbeit kurz vor seinem Tode vollendete. Das in 82 Kapitel 
eingeteiite Werk ist nur in der Handschrift vorhanden, die Sagittar 
fiir Herzog Johann Ernst zu Sachsen-Saalfeld anfertigen lieB und 
mit vielen eigenhiindigen Verbesserungen und Nachtriigen versah; 
sie wird in der Herzoglichen bffentlichen Bibliothek zu Coburg auf- 
bewahrt, umfaBt 915 Folioseiten, enthalt nach dem 82. Kapitel noch 
einen ebenfalls von Sagittar herriihrenden Bericht iiber die Schul- 
gebaude zu Saalfeld und reicht bis zum Jahre 1671. Eine zweite 
Handschrift, die Johann August von Ponickau fur die von ihm ge- 
sammelte und nach ihm benannte, jetzt mit der Universitatsbibliothek 
zu Halle vereinigte Bibliothek erwarb, ging leider nach 1796 ver- 
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loren. In dem letztgedachten Jahre wurden etliche Seiten, die der 
Coburger Handschnft damals fehlten, nach der Ponickauischen 
Handschrift ergiinzt.

Den hohen Wert der „Saalfeldischen Historien" Sagittars er- 
kannte bereits v. Schultes, der im zweiten Teile seiner Sachsen- 
Coburg-Saalfeldischen Landesgeschiehte (1820) unter den von ihm 
benutzten Schriften auch jenes Werk anfiihrt und demselben Lob 
und Anerkennung zollt. „Gleichwohl" — so fiigte er dem hinzu — 
„wird diese miihsame und fiir die Geschichte einer Stadt viel zu 
weitlaufige Arbeit, bei dem jetzigen Geschmack des historischen 
Publikums, wohl nie das Gliick haben, durch den Druck bekannt 
zu werden."

Die Befiirchtung, die v. Schultes aussprach, ist selbst durch 
die nunmehr vollzogene Ver6ffentlichung der „Saalfeldischen Histo
rien" nicht ganz zu nichte geworden; denn durch die jetzt vor- 
liegende Ausgabe wird uns Sagittars Arbeit nicht in ihrem ganzen 
Umfang, sondern nur stark gekiirzt geboten. Uber die Grunde, die 
das verursachten, liiBt der Herausgeber im Vorwort nichts yerlauten. 
Doch spielte hierbei ohne Zweifel in erster Linie die leidige Geld- 
frage eine Rolle. Wohl hatte der Druck des gesamten Werkes die 
Kosten erheblich verteuert, und man hatte dann auch manches in 
den Kauf nehmen miissen, das dem oder jenem ais iiberfliissiger 
Ballast erscheinen wurde. Indessen ist es doch zu bedauem, daB 
Sagittars Saalfeldische Historien, an denen der gelehrte Verfasser so 
lange Jahre und mit so groBer Hingabe gearbeitet hat, nicht ais 
Ganzes an die Offentlichkeit gelangten. Da wurde nicht nur der 
ais Anhang beigefiigte Bericht uber die Schulgebaude zu Saalfeld 
und das letzte Kapitel der Chronik (die auf Akten beruhende Er- 
zahlung von einem Gespenst, das in den Jahren 1667—1671 in Alt- 
saalfeld spukte) weggelassen, sondern es wurden auch in den fiir 
den Druck beriicksichtigten 81 Kapiteln viele ausfiihrliche Dar- 
stellungen, namentlieh auch die von Sagittar im Wortlaut ver- 
zeichneten Urkunden durch kurze Inhaltsangaben oder gar durch 
Hinweise auf neuere Literatur ersetzt. Und an die Stelle der yon 
Sagittar mit groBer Sorgfalt ausgearbeiteten Uberschriften der ein- 
zelnen Kapitel traten, besonders von Kapitel.XXVI an, solche von 
einfachstem Muster. Somit will es zu diesen Anderungen nicht recht 
stimmen, wenn der Herausgeber im Vorworte sagt, von Sagittars 
eigentlicher Arbeit sei nichts beseitigt worden.

Mit Ausnahme der Uberschriften sind samtliche Kiirzungen 
durch kleinere Lettern, Auslassungen durch einen Gedankenstrich 
kenntlich gemacht, so daB man wenigstens sehen kann, wo der 
Abdruck der Handschrift durch die Arbeit des Herausgebers unter- 
brochen wird.

Es verdient Anerkennung, daB fiir die Wiedergabe der vielen in 
den „Saalfeldischen Historien" enthaltenen Urkunden oder vielmehr 
fiir den Wortlaut der yom Herausgeber dafiir eingesetzten Regesten 
der Wortlaut der Originale, insofern sie vorhanden und zuganglich 
sind, herangezogen wurde. Dabei hatte aber fiir u, wenn es dem 
Lautwerte v entspricht, letzteres Lautzeichen treten sollen (Devrient 
sehreibt beharrlich „Salueld, Saluelt" u. dergl.). Was ferner die 
Schreibweise des Textes betrifft, so hat der Herausgeber sie „der 
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heutigen angenahert, soweit keine sprachlichen Anderungen dadurch 
bewirkt werden11. DaB an Stelle des in der Handschrift regelmafiig 
fiir j yerwendeten i stets j gesetzt, daB die Schwankungen zwischen 
m und n in den Dativ- und Accusatiy-Endungen berichtigt, daB die 
Worter „den11 und „wen11, sobald sie „denn11 und „wenn11 bedeuten, 
meistenteils (denn es finden sich auch Ausnahmen, z. B. S. 15, 
Zeile 12) der heutigen Orthographie gemiiB gedruckt wurden, und 
dafi statt uberflussiger Verdoppelung der Mitlaute nur einfache 
Buchstaben Aufnahme fanden, laBt man sich gern gefallen. Aber 
wahrend altertiimliche Formen, wie bey, sey, seyn, drey, frey und 
die Endung -ey, ferner gebrant, bekand, kónte, solte, woltę u. a. m. 
unbedenklich beibehalten sind, hat jedes th, das den jetzt giiltigen 
Regeln der Rechtschreibung nicht entspricht, sein h fahren lassen 
mussen, und auch sonst wurde zu Gunsten der jetzigen Recht
schreibung mit der Schreibweise der Handschrift mehr, ais nótig 
und billig war, aufgeraumt. Ja der Herausgeber ging noch weiter. 
Entgegen der jetzigen Orthographie und entgegen der Handschrift, 
dereń Schreibweise in solchen Fallen stets mit jener iibereinstimmt, 
schreibt er immer „vor Alters11, „im Ubrigen11, desgleichen immer 
mit groBem Anfangsbuchstaben die Worte jemand, ein jeder, jeder- 
mann und die substantivischen andere, einige, etliche, dieser, dieses, 
jener, jenes, mancher 1 Derartiger Willkur hatte sich der Heraus
geber unbedingt enthalten sollen.

Leider blieb auch rein Sprachliches — trotzdem der Heraus
geber das Gegenteil versichert — von Modernisierung nicht verschont. 
So liest man im Druck S. 3 Z. 29 „ein Erfurter11, die Handschrift 
aber hat „ein Erfurtischer11, S. 5 Z. 1 „ein Thiiringer11 (Hdschr. „ein 
Thiiringischer11), S. 8 Z. 13 „Ardenner11 (Hdschr. „Arduenner"), S. 10 
Z. 4 „sogar11 (Hdschr. „so gar11 in der Bedeutung von „so sehr11), 
ebenda 9. Zeile von unten „die vornehmsten“ (Hdschr. „die vor- 
nehmste11), S. 11 Z. 25 „genannt11 (Hdschr. „genennet11), S. 14 Z. 19 
„um“ (Hdschr. ,,umb“), ebenda Z. 34 „Erde“ (Hdschr. „Erden11) 
und Z. 39 „sogar11 (Hdschr. ,,gar“), Z. 40 „haben11 (Hdschr. ,,habe“), 
S. 15 Z. 25 „etwa“ (Hdschr. „etwan11), ebenda Z. 33 „frankischen11 
(Hdschr. „Franckisches"), S. 16 Z. 14 „befestigt11 (Hdschr. „be- 
iestiget“), ebenda Z. 26 „Und ist es“ (Hdschr. „Und es ist“), Z. 31 
„genug11 (Hdschr. „genung11; die niimliche Abweichung findet sich 
auf. S. 37 Z. 9), Z. 40 „jetzo11 (Hdschr. „itzo“), S. 17 Z. 20 „ge- 
schieht11 (Hdschr. „geschicht11), ebenda Z. 22 „sicheren11 (Hdschr. 
„sichern11), Z. 36 „vergróBert“ (Hdschr. „ergróBert11) und Z. 41 
„weiteren11 (Hdschr. „weitern11), S. 18 Z. 6 „Schwierigkeit11 (Hdschr. 
„Schwiirigkeit11), ebenda Z. 20 „genennet11 (Hdschr. „genamet11), S. 19 
Z. 5 „Hierher11 (Hdschr. „Hieher11) und „die kleinen11 (Hdschr. „die 
kleine11), ebenda Z. 7 „Saale" (Hdschr. „Sala11) u. s. w. u. s. w.

Auch an starkeren UerstóBen gegen den Wortlaut des Textes 
fehlt es nicht. So ist auf S. 2 Z. 10 nach „gehórig11 ein ganzer 
Satz ausgelassen, ohne daB solches gekennzeichnet wurde. Ebenda 
Z. 19 hat der Druck „Oberkellerung11 (die Handschrift „Ober 
Kellerey11), S. 5 drittletzte Zeile „Brotuch11 (Hdschr. richtig „Brotuff11), 
S. 6 Z. 3 „es“ (Hdschr. ,,er“), ebenda Z. 20 „Atuaticorum11 (Hdschr. 
„Atuaticarum11), S. 7 Z. 17 ist nach „schreibet er11: das lateinische 
Zitat ausgelassen, ohne daB man diesen Abstrich dem gedruckten
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Texte anmerken kann; ebenda letzte Zeile hat der Druck „es" 
(Hdschr. „er"). 8. 8 Z. 32 „ob" (Hdschr. ,,es“), S. 10 Z. 8 „thu- 
ringischen und frankischen" (Hdschr. „Thuring- und Franckischen"), 
ebenda Z. 25 „primastris" (Hdschr. „pinastris"), S. 13 Z. 14 „zit" 
(Hdschr. ,,zu“), S. 1-1 Z. 10 „ausgefiihret" (Hdschr. „angefiihret"), 
S. 15 Z. 27 ,,unter iilteste“ (Hdschr. „unter die alteste"), ebenda 
Z. 28 „aus" (Hdschr. „auBer"), S. 16 vorletzte Zeile „ja" (Hdschr. 
„ie"), 8. 17 Z. 10 fehlt nach „weil" das Wort „ja", 8. 20 Z. 32 fehlt 
nach „sic sich" das Wort „lange", S. 26 Z. 10 liest man im Druck 
„eingeniBelt" (Hdschr. „eingenistelt"), ebenda Z. 12 „gar" (Hdschr. 
„gantz"), S. 27 Z. 8 fehlt vor „zu" das Wort „je", S. 29 Z. 2 hat 
der Druck „zum" (Hdschr. „nun"), S. 32 Z. 9 „Wie" (Hdschr. „840, 
wie"), 8. 36 letzte Textzeile und Ś. 37 Z. 1 „den anbrechenden Tag" 
(Hdschr. „des anbrechenden Tages"), S. 37 Z. 2 „papstliche" 
(Hdschr. „piibstische"), S. 38 Z. 6 „Ricnzam" (Hdschr. „Richzam") 
u. s. w.

Die Datierung der Urkunden hat der Herausgeber im allge- 
meinen nach den betreffenden Monatstagen richtig angegeben. Irr- 
tumer finden sich z. B. auf S. 52 (3., nicht 11. Febr.), 69 (3., nicht 
2. Aug.), 75 (1., nicht 3. Marz), 86 (31. Marz, nicht Mai), 88 (7., 
nicht 4. Nov.), 95 (9., nicht 10. Dez., 15., nicht 16. Nov., 5., nicht 
20. April, 16., nicht 10. Juni).

Dem Buche ist ein vom Herausgeber bearbeitetes alphabetisches 
Ortsregister beigefugt, fur welches aber die 6 ersten Kapitel nicht 
mit beriicksichtigt wurden und das auch sonst auf Vollstandigkeit 
nicht Anspruch erheben darf. „Personen und Sachen" — so schreibt 
der Herausgeber im Vorwort — „sind aus Riicksicht auf die Kosten 
nicht registriert, ebenso sind die Erlauterungen zum Text auf em 
MindestmaB beschrankt worden. Dies empfahl sich auch im Hin- 
blick auf die von der thiir. hist. Kommission in Aussicht ge- 
nommene Bearbeitung des Saalfelder Stadtrechts." MuB man nun 
schon bedauern, daB der Herausgeber auf die Beigabe eines Per
sonen- und Sachregisters „aus Riicksicht auf die Kosten" verzichtete, 
so ist es noch viel bedauerlicher, daB Erlauterungen des Textes nur 
ganz sparlich zur Anwendung kamen. Selbst wenn das Saalfelder 
Stadtrecht schon bearbeitet und gedruckt vorlage, ware eine solche 
Sparsamkeit nicht am Platze; denn man kónnte die Leser der 
„Saalfeldischen Historien" nicht mit einem allgemeinen Hinweis auf 
jenes abspeisen, und zudem wiirde jenes bei weitem nicht fiir alles, 
was in den „Saalfeldischen Historien" der Erlauterung bedaif, ais 
Kommentar dienen konnen. Hierbei, wie auch sonst bei der Heraus- 
gabe dieser saalfeldischen Chronik hat Devrient etwas aus dem 
Auge gelassen, das er doch von Anfang bis zu Ende sich hatte 
yergegenwartigen sollen. Wenn die Stadt Saalfeld den Auftrag er- 
teilte, Sagittars „Saalfeldische Historien" zu verbffentlichen, so ge- 
schah es doch gewiB mit aus dem Grunde, weil vor allem den Be- 
wohnern von Saalfeld Gelegenheit geboten werden sollte, den Inhalt 
dieses Buches kennen zu lernen. Hieraus folgt, daB bei der Heraus- 
gabe darauf Bedacht zu nehmen war, das Verstandnis des Buches 
tunlichst zu erleichtern, um so mehr, ais man alles aufbieten mufite, 
demselben gerade in Saalfeld, wo die von Wagner und Grobe ver- 
faBte, sehr unzuverlassige „Chronik der Stadt Saalfeld" zu Hause
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ist, einen moglichst groBen Leserkreis zu sichern. Die Riicksicht 
auf einen Leserkreis, der sich nicht bloB aus wissenschaftlich Ge- 
bildeten zusammensetzt, hatte auch dem entsprochen, was Sagittar 
mit seinem Buche bezwecken wollte. Denn weil er den vielen in 
sein Werk, aufgenommenen lateinischen Zitaten stets eine genaue 
deutsche Ubersetzung beifiigte, so kann man schon daraus ent- 
nehmen, daB er bemiiht war, es gemeinverstandlich abzufassen.

Demnach laBt diese erstmalige Verbffentlichung von Sagittars 
Saalfeldischen Historien, so dankenswert sie auch erscheint,~ doch 
manches zu wiinschen iibrig.

Meiningen. E. Koch.

XXIV. 17



Geschaftsbericht, 
erstattet auf der Generalversammlung des Yereins fiir Thiiringische 

Geschichte und Altertumskunde zu Stadtilm am 9. Juli 1905 
von dem Vorsitzenden

Prof. Dr. Ed. Rosenthal.

Auf unserem Stiftungsfeste, am 22. Juni 1902, habe ich vor 
Ihnen die 50-jahrige Wirksamkeit unseres Vereins geschichtlich zu 
wiirdigen versucht. So hat sich heute mein Bericht auf die Tatig
keit unseres Vereins in den letzten 3 Jahren zu erstrecken.

An der Spitze unserer literarischeu Unternehmungen steht das 
Repertorium thiiringischer Urkunden: Regesta diplomatica necnon 
epistolaria Historiae Thuringiae. Professor Dobeneckers unermiid- 
lichem, sich keine Erholung gbnnendem Arbeitseifer ist es gelungen, 
die Arbeit derart zu fórdern, daB wir im Oktober 1904 den 5. Halb- 
band ausgeben konnten. Er umfaBt 1498 Urkunden und Briefe und 
51 aus Chroniken stammende Regesten, insgesamt also 1549 Nummern 
fiir die ereignisreiche Zeit von 1228—1247, d. h. bis zum Erloschen 
des ersten Landgrafenhauses.

Unter diesen Regesten befindet sich eine groBe Anzahl bisher 
ungedruckter Urkunden und Briefe, die fiir die Geschichte Thii- 
ringens wie des Reiches von Wert sind.

Der 30 Bogen starkę Band hat natiirlich in erster Linie fiir 
die Geschichte Gesamtthiiringens, sodann fiir die allgemeine Kirchen- 
und Reichsgeschichte Bedeutung, denn im Mittelpunkt der Forschung 
steht die Gestalt der heiligen Elisabeth, fiir dereń Geschichte viele 
neue Aufschliisse gegeben werden, und sodann die ganze Regierung 
Heinrich Raspes, dessen Person und Politik ebenfalls eine neue und 
gerechtere Beleuchtung erfahren. Selbstverstandlich erhielt auch die 
Familien- und Ortsgeschichte groBe Bereicherung, denn fiir die an- 
gegebene Periode fehlte bisher die urkundliche Grundlage.

DaB auch dieser 5. Halbband sich seinen Vorgangern wiirdig 
anreiht, hat die Kritik, soweit sie sich bisher geaufiert, anerkannt. 
Mit meinem Gliickwunsch zum riistigen Fortschreiten des muster- 
giiltigen Werkes verbinde ich den warmsten Dank unseres Yereins.

Freilich ganz ungetriibt ist unsere Freude nicht, denn wie ich 
schon angedeutet habe, wenn es nicht gelingt, fiir Dobenecker eine 
Entlastung in seiner amtlichen Tatigkeit zu schaffen, wie das friiher 
der Fali war, wird die Weiterfiihrung des Unternehmens nur auf 
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Kosten seiner Gesundheit moglich sein. Zwar hat das GroBherzog- 
liche Kultusministerium in Weimar dem Vorstande auf seine dahin 
gehende Bitte seine grundsatzliche Geneigtheit hierzu ausgesprochen. 
Aber es fehlte bisher die Ersatzkraft, die Dobenecker vertreten 
konnte. Hoffentlich ist dieselbe im Laufe dieses Geschaftsjahres zu 
beschaffen.

Im Jubilaumsjahr 1903 wurde von Herrn Dr. Ernst Devrient 
•der 2. Band des Urkundenbuches der Stadt Jena und ihrer geist- 
lichen Anstalten mit Benutzung des Nachlasses von Dr. Martin, 
dem Herausgeber des 1. Bandes, vollendet. Der Wert dieser sorg- 
samen Publikation wurde auch fiir weitere Kreise erhoht durch eine 
eingehende Darstellung der Verfassung der Stadt, die auch das Ge- 
richtswesen, den stadtischen Haushalt, Gewerbe und Handel, Schule 
und Kirche in kulturhistorisch interessanter Weise beleuchtet. Die 
stadtischen Behbrden Jenas haben durch Gewahrung eines namhaften 
Druckzuschusses uns zu aufrichtigem Danke yerpflichtet.

Die von Herrn Archiyrat Anemiiller in Rudolstadt begonnene 
Edition des Urkundenbuches von Paulinzella, dessen 1. Heft bereits 
1889 erschienen, wurde von seinem Sohne Herrn Professor Dr. Ane- 
miiller fortgefiihrt und vollendet. Der Druck ist so weit fortge- 
schritten, daB wir das Werk wohl in einigen Monaten werden der 
Offentlichkeit iibergeben konnen.

Nachdem Herr Professor Kiihn in Eisenach von der Heraus- 
gabe des Eisenacher Stadtbuchs zuriickgetreten ist, hat Se. Exzellenz 
der Staatsminister z. D. v. Strenge in Gotha unter Mitwirkung des 
Herrn Dr. Ernst Devrient in Jena die Herausgabe der Stadtrechte 
von Eisenach und Gotha so weit gefordert, daB bereits mit dem 
Druck begonnen werden konnte. Noch in diesem oder im Beginn 
des kommenden Jahres wird also dieser 1. Band des von der Thii- 
ringischen Historischen Kommission geplanten Codex Munieipalis 
Thuringiae erscheinen.

Die Vorarbeiten zum 2. Bandę, das Pofinecker Stadtrecht ent- 
haltend, hat der Herausgeber, Herr Professor E. Koch in Meiningen, 
abgeschlossen. 1906 wird auch dieser Band seiner Vollendung ent- 
gegen reifen.

Mit der Aufgabe, eine Geschichte der Universitat Jena zu 
schreiben, ist Herr Privatdozent Dr. Stephan Stoy in Jena be- 
schaftigt. Wann der Druck des 1. Teiles beginnen kann, vermochte 
der Herausgeber noch nicht zu bestimmen.

Eine Publikation iiber die politische Tatigkeit Karl Augusts 
von Weimar gehbrte schon lange zu den von uns in Aussicht ge- 
nommenen Aufgaben. Zu unserer Ereude ist es uns gelungen, fiir 
diese reizvolle Aufgabe den Kabinetssekretar Sr. Kgl. Hoheit des 
GroBherzogs von 8.-Weimar, Herrn Dr. Freiherrn von Egloffstein 
zu gewinnen. Er wird zuerst „Karl August auf dem Wiener Kon- 
greB“ behandeln und hat mit den archivalischen Vorarbeiten schon 
im vorigen Jahr begonnen.

Von der Vereinszeitschrift, dereń Redaktion den bewahrten 
Handen Prof. Dobeneckers anvertraut ist, wurde seit 1902 Bd. XXI, 
XXII, XXIII, 1 und eben eret das 2. Heft von Bd. XXIII aus- 
S' m. Nicht nur der Umfang der Hefte wurde betrachtlich ver-

, auch der Inhalt diirfte steigendem Interesse begegnen.
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Dem XXIII. Bandę konnten wir mit Unterstiitzung des weimari- 
schen Kultusministeriums ein Suppl^mentheft, enthaltend die Glocken- 
kunde fur den Neustadter Kreis, bearbeitet von Oberpfarrer Liebes- 
kind in Miinchenbernsdorf, beifiigen, das unseren Mitgliedern zum 
Vorzugspreis zur Verfiigung gestellt ist.

Die Mitgliederzahl betragt 520, darunter 1 |Ehren- und 20 
korporative Mitglieder.

Der Schrifteuaustausch unseres Yereins verbindet ihn mit 248 
Akademien, Vereinen und gelehrten Gesellschaften innerhalb und 
aufierhalb Europas.

Leider hat der Tod uns am 15. Juni 1903 unseren Bibliothekar 
Dr. K. K. Muller, Direktor der Universitatsbibliothek in Jena, und 
am 28. Januar 1904 unseren langjahrigen Leiter, Geh. Hofrat Dr. 
Gustav Richter, Direktor des Jenaer Gymnasiums, entrissen. In 
einem Gedachtniswort in unserer Zeitschrift versuchte ich dieYer- 
dienste dieser beiden Vorstandsmitglieder um unseren Verein zu 
wiirdigen. In treuer Dankbarkeit werden wir das Andenken [an 
diese wackeren Mitarbeiter wahren.

Das Amt des Vereinsbibliothekars iibernahm Herr Dr. Brandis, 
Direktor der Universitatsbibliothek in Jena, und in den AusschuB 
wurde Herr Professor Cartellieri gewiihlt.

■

FrcmmAnnsche Buchdruckerei (Hermann Pohlc) in Jena. — 2935






